
Preiserhéhung

ABO-und Einzelnummer-Preiserhéhung: Es ist im-

mcr unangcnchm, wcnn Prcisc crhéht wcrdcn, und

wir’wollcn auch gar nicht argumenticrcn, daB wir._
mit den stcigcntlcn Zigarcttcnprciscnmithaltcn wol-
lcn 0.2‘1. Es ist allcrdings schwicrigcr gcwordcn, die

Zcitschrift zu finanzicrcn. Im Vcrlaul dcs 5.-DM

Prciscs sind die Papicrkostcn crncut gcsticgcn und

die Post droht uns l989 noch mchr Gold 2115 dic mo-

mcntancn l300.-DM pro Ausgabc fiir (lCrl Versand

aus dcr Kassc zu zichcn.

Bislang habcn wir dic stcigcndcn Unkoslcn im-

mcr durch cinc crhéhtc ABOzahl, stcigcndc Spen-
dcn und frciwilligc (unbczahltc) Mchrarbcit aus-

glcichcn konncn. Dabci sind nun abcr (unscrc)- .«

Grcnzcn crrcicht. Dic angcnchmc ABO—Tcndcnz

nach obcn, aufdic wir wcitcr baucn, hat die Auflagc
auf 2500 his 3200 (Fominismus-Nummcr) gcbracht;
(lics bcdcutct jcdoch, daB wir mil 5, 6 Mcnschcn bci

dcr Wcitcrvcrarbcitung (Falzcn, chcn, Heftcn,

Schneidcn) nicht mchr auskornmcn. DaB cs schwic—

rig (und ncrvig) scin kann, sclbst untcr Anarchistlm

ncn, fiir dicsc unbczahltc Malochc bci jcdcr Num-

mcr ca. 10 Frciwilligc zu organisicrcn, (liirftc vcr-

standlich 50in. Trotzdcm hat cs bis zur Nummcr 27

(fast) immcr gcklappt und daffir dankcn wir allcn

Karlsruhcr, Frankfurtor, Stuttgartcr und Tfibingcr
Frcundlnncn, die bislang gcholfcn habcn, und dcr

Libellus-Buchbindcrci, dic ihrc Maschincn und

Raumc langc uncntgcltlich zur Vcrffigung stclltc.

Nur cine Nummcr und zulclzt dic Sondcrnummcr

muBtcn als Auftrag vcrgcbcn wcrdcn. Da wir in

Grafcnau mit dcm Erstcllcn dcs Satzcs1 mit dcm

Lay OutY dcr Kartci und dcm Vcrtricl) schr vicl am

Hals habcn, was nebenher crlcdigt wcrdcn muB, ha-

bcn wir uns cntschicdcn, in Zukunfl dic Wcitcrvcr-

arbcitung (fiir Ca. 1100.-DM pro Nummcr) als Auf—

[rag von dcr Libcllus-Buchbindcrci in Stuttgart ma-

chcn zu lasscn. Dicscn Unkostcnsprung konncn jc-
doch Spcndcn und cin kontinuicrlichcr ABOzu—

wachs von 50 pro Nummcr allcin nicht mchr ausglci-
chcn, so (laB wir um Eucr Vcrstiindnis fiir dicsc‘

Prciscrhiihung bitten; wir sincl iibcrzcugt, daB wir

mil ihr auch bcrcits dic wohl unvcrmcidlichcn Por-

tocrhohungcn vcrkraftcn ki'mncn.

Trotz all (licscr tcchnischcn and finanzicllcn

chrlcgungcn hat dicsc Entschcidung auch ctwas

mit inhaltlichcn chrlcgungcn in tun, Im AnschluB

an die Mcdicndiskussion auf den libertiircn Tagcn
in Frankfurt gab es in dcr Redaktion chrlcgungcn
monatlich, aktucllcr, abcr mit rcduzicrtcm Umfang

(36 oder 40 Scitcn) zu crschcincn. Odcr abcr (las

bishcrigc Koncht wcitcrzuvcrfolgcn, mchr Zcit fur

dic Arbcit an cincr Nummcr zu habcn untl pcrspc‘k-
tivisch dic Zcitschrift chcr umfangrcichcr zu gestal-
tcn, damit die vcrschicdcncn Bcrcichc allc ihrcn

Platz linden kénncn: aktucllc Artikcl, Diskussions-

bcitriigc, kulturcllc Artikcl, historischc Bcitriigc
und auch dic anstrcngcndcn und wcnigcr gclicbtcn,
abcr dcnnoch notwcndigcn, (wollcn wir Anarchis-

mus wirklich aktualisicrcn und sclbst handlungsfz‘i-

hig blcibcn/wcrdcn) Theoric-Aufsiitzc durchzuhal-

tcn odcr gar auszubaucn. Aus pcrsoncllcn Griindcn

(dic_Anzahl dcr aktivcn, vcrantwortlichcn Rcdak-

tcurlnncn ist doch schr klcin und allc sind noch in

wcitcrcn [vicl zu viclcn] Bcrcichcn cngagicrt und

wollcn dies auch in Zukunft so haltcn) blicb uns ci-

gcntlich nur die Entschcidung fiir die 2. Losung, cr—
'

'giinzt um die gclcgcntlichcn‘Songlcrnummcrn zu

Schwcrpunktthcmcn. Dic Prciscrhohun‘g gibt uns

(lcshalb auch dic Chance bci Bcdarf s'tatt dcr 64

odor 68 auch — wic schon diesmal durch don aus-

l'iihrlichcn Okonomicbcitrag Luciano Lunzm‘ — 72

Seiten odcr gar 76 Scitcn zu produzicrcn, ohnc so-

fort wicdcr in die rotcn Zahlen zu rutschcn.

Fiir allc Abonncntlnncn und auch fur Ncuc, soll
— wcil wir unscrc Entschcidung riicht Iangc ankiin-

digcn konntcn,
— die >>Aufstockung<<, odcr Verléin-

gerung des ABO‘S bzw. die Einrichlung eines neuer‘t

~ABOsbis zum ].Scptcmhcr 1988 zu dcn altcn Bcdin-

gungcn (15.-DM bzw. 16,-) moglich scin!
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Da sjnd_die anderen, die sog. ,,Arsch16-
Cher : Ste stehen auf Gewalt, abcr mil
,,System”. Sie laufen nicht mit Zwille und
Molotow Cocktail herum, sondern mit

Aldentasche und unscheinbaren Papieren.
Ste nchten damit mehr Schaden an und

earl lm'estnthflankEng.
.

v o.

2. rtchtt‘g: Dieser Chaot hat gechcckt daB
strukturelle Gewalt bessér kommt un‘d hat
es schon zu was gebracht. Er wird immer

das bleiben, was er ist: ,,ein Arschloch mil

Spitzensteuersatz, ein winner.



Nachtrag

Rechtsstaat-Konto:

Die Redaktion des Schwarzen Fadens hat ein

Rechtsstaat-Konto eingerichtet. Mit den

Spenden auf dieses Konto wollen wir Men—

schen unterstfitzen, die wegen anarchisti-

schen Betfitigungén Oder Veroffentlichungen
staatlicherseits gerichtlich verfolgt werden.

Insbesondere wollen wir auch Menschen un-

terstfitzen, die aufgrund anarchistischer

Grupp‘en staatlicherseits mit zur Haftung her-

angezogen werden sollen, obwohl sie selbst

nicht fiir die zur Last gelegten Anschuldigun-
gen verantwortlich zeichnen. (Beisp‘ielsweise
Buchhiindler, die anarchistische Erzeugnisse
verkaufen und wegen § 12921 verurteilt wer-

den.) Unterstfitzungszahlungen bitte auf das

Konto: Volksbank Dél‘fingen
--

Wolfgang
Hang —- Ktonr. 42 622 000; BLZ 603 901 30,
in 7043 Grafenau-l.
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Nachtrag zurSondemnmmer Anar-

chismus — Feminismus: Ans uugekliirten
Grinden fie! beim Lay Out das Artikelende

von »Warum Anarcha-Feminismns?« van L.

Susan Brown (S. 20/21) den Schere zum 0p-
l'er. So unvermitlelt, wie dieser Baiting en-

Gearhart ffihrt fort: » . . . beginnen wir

.

daran zu denken, die Mfinze zu werfen, einen

Austausch der Macht vorzunehmen, eme ,

Ideologie aufzubauen, die das weibliche Pri-

mat und weibliche Kontrolle rechtfertigt«

(8.274). Wie stellt sie sicli diesen Vorgang
vor? — Sic verlangt die Reduzierung der

mémnlichen Bevolkerung auf 10%

(8280—283). Diaser weiblichen Uberlegen—
heitsargumentation fehlt nicht mehr viel zum

Faschismus. Anarchismus will die Auflosung

der Herrschaft, nicht ihren Austausch. KeinE

Anarchistln wiirde einem -Volkermord zu-

stimmen, egal um welche Art es sich handelt.

Ans allem wird deutlich, daB die Abschaffung
von Herrschaftsbeziehungen in allen Aspek-
ten des Lebens nicht notwendigerweise Be-

standteil des radikalen Feminismus ist, ob-

gleich einige radikale Feministinnen eine sol-

che Position fur denkbar halten. Doch nur

durch bewufites Einbeziehen des Anarchis-

mus kann der Feminismus zu einer Bewegung

werden, die die Mens‘chen von alien Formen

der Herrschaft befreit.

Fazit

Anarchismus ist sowohl eine Philosophiewie
eine politisclie Strategie, die anstrebt Jede

Form von Herrschaft abzuschaffen. Sie ba-

Siert auf der Annahme, daB menschliche We-

sen ihr Leben und ihre Welt frei gestalten

kémzen und fiir beides verantwortlich seirz

wollen. Dutch die permanente Herausforde-
rung der Herrschaft unterminieren Anarchi-

stInnen das gegenwértige System. Durch an-

tiautoritfire und antihierarchische Prozesse

versuchen Anarchistlnnen repressive Struk-

turen auszuhohlen. .~

Ich habe argumentiert, daB Anarchlsmus

def, war er jedoch nicht! Wir wallet} deshalb

wenigstens in dieser Nummer den SchluB

nachliefem; ebenso fehlt der Ubersetzer des

Mujeres Libres Artikels, es handell sich um

Jc'irg Auberg.

feministisch ist, daB Feminismus jedoch nicht

notwendig anarchistisch ist. Marxistische Fe-

ministinnen nehmen an, daB der Ubergang
der Macht fiber Frauenarbeit von, Minnern

auf den Staat, die Befreiung bringen wird;
Anarchistinnen glauben, daB der Staat not-

wendigerweise repressiv ist. Wéihrend‘ cs

moglich ist radikale Feministin und Anarchi-

stin zu sein, ist es andererseits deutlich, daB

nicht alle radikalen Feministinnen anarchisti-

schen Prinzipen zustimmen. Ja, daB einige
autoritélre Methoden bevorzugen, andere auf

die Etablierung einermatriarchalen Gesell-

schaft abzielen, die nach eigener Definition

hierarchisch ist. Allein Anarcha—Feministin-

nen stellen eine Theoriezur Verffigung, die

alle Hierarchien und Formen von Herrschaft

bekéimpft, ob sie sexistisch, rassistisch, klas-

senbezogen oder staatlich sind.

Diese Ideen, die hier vorgestellt werden

sind Teil eines Prozesses. (. . .) Wie Emm‘a

Goldman einmal sagte: ,

» . . . Woran ich glaube ist weit mehr ein Pro-

zeB als ein Ziel. Ziele sind fur Gotter und Re-

gierungen gut, nicht ffir den menschlichen ln-

tellekt . . .,
in der >>Schlacht ffir die Freihcit-

«,wi: dies Ibsen so treffend formuiert hat, ist

es der Kampffiir und nicht so sehr das Errei-

Chen der Freiheit, die all das Standhafte

und Gute im menschlichen Charakter cntwik-

kelt.« (Emma Goldman: What 1 Believe, in:

Alix Kates Shulman (Hg): Red Emma Spe-
aks, New York 1983, 5.49).

Ubersetzt aus Kick It Over,
Nr. 18, Frl'lhjahr1987

(gekzirzt um die einft'lhrenden Teile:

Was ist Anarclzismus?,
Anarchismus and Exisremialismus,

Anarchistische Strategien)
von Wolfgang Hang



Diesel- Bericht handelt von einer antifaschi-

sfischen Akfion, Ende Méirz 1986 in Holland,
die einige Diskussionen fiber Gewalt, auto-

nome Politik und revolutionfire Aktinnen

ausgelfist hat.
’

Folgen wir den hollfinclischen Genossln-

new, so hat »die extreme Rechte<< nach dieser

Aktion »immer noch Angst«. Erfolg oder

MiBerfolg?
Die hollfindiselmen Genosslnnen haben

den Bericllt fiir das Ausland geschrieben, be-

tonen and: die spezifisch hollfindischen Ver-

hiltnisse - aber bestimmte Erfahrungen und

Schliisse um das »explosive Materiak sind

durchaus nicht meilenweil von der bundesre-
publikanischen Situation entfemt. Nach den

Schfissen an der Startbahn vom 2. Nov. ’87

fehlten zeitweise Diskussionen, die offen,
and nicht gelilmmt von Fessungslosigkeit und

Panik(-macl1e), eine Einschfitzung der Vor-

filJle zur Grundlage politischen Handelns

machten.

Die Wahl der holliindischen Genosslnnen

dem SF die Veréffentlichung zu fiberlassen,
liegt (nach Gesprfichen mit deuts‘chen Genos-

sInnen) begriindet in dem mangelnden Ver—

trauen z.B. delr taz oder dem Pflasterstrand
gegem'iber. Sic haben mit dem Bericht nicht

das Interesse »die BRD-Autonomen weiter

zu isolleren<<. 1m Gegenteil! Es wird eine of-

fene »intemationale Diskussiom gewfinscht,
es existiert groBes Interesse an >>inhaltlicher

Kritik<< und betont wird, »besondere Mei-

nungsverschiedenheiten nicht unter den

Tiseh« fallen zu lassen.
.

Wit halten die Auseinandersetzung fiber

die Aktion und ihre Folgen ffir notwendig,
auch wenn uns die aus dem Bericht abgeleite-
Ce Einschitzung nicht fiberzeugt und uns

schon gar nicht der SchluB des Artikels ge-

féillt, da ihm der Ruch der Sensationspresse
anhéingt. LaBt uns, wie die holléindischen Ge-

nosslnnen sagen, dariiber streitenl

Die SF~Redaktion

»Imme1' mehr bfm ich davon fiberzeugt,
daB Gesinnungen

aus Massenerlebnissen entstehen.
A‘ber sind Menschen an ihren

Massenerlebnissen schuld?
Geraten sie nicht véllig ungeschfitzt

‘

in sie hinein?

.

Wle muB einer beschaffen sein,
um sxch gegen sie wehren zu kénnen?

MuB man instande sein,
eigene Masen zu bilden,

um gegen andere gefeit zu sein?«

Elias Canetti, Das Geheimherz der Uhr

In zehn Jahren‘Erfahrung mit dem Organisie-
ren von massen-haften Aktionen sind in clan
Nlederlanden praktische Kenntnisse, was die
Planung von Panik betrifft, gesammelt wor-
den: sowohl von denen, gegen die Aktionen

durehgefiihrt wurden, als auch von denen, die
51% durchffihrten. Um aber diese Panik auf
der StraBe, in der Politik und in den Medien
effektiv einsetzen zu kénnen, muB bei den
Akteuren selbst ein Tabu auf der Anerken-
nung ihrer Existenzliegen.

,

Wann Immer Panik‘ausbricht, wird geleug-
net, daL’u man hineingeramen ist, und danach

wn'd nur noch der Effekt der Aktion selbst
dlskutlert, niemals aber die-Rolle der Pam'k

wiihrend der Aktz'on. Dies geschieht héch-
stens m Kneipen oder chaotischen Versamm-

lungen und selten nur in den eigenen Medicn.

D_ort wird dann einerseits ein Schuldiger [fir
dxe entstandene Panik und andercrseits einC
panik-freie Aktionsform gesucht. Es wéichst
das Verlangen nach einer Ofgzmisation mas—

sen-hafter Aktionen, (lurch die jede lenik

ansgeschlossen werden kann. Aber die aulO-
rltfiren Konsequenzen davon wfirden, zumin—

dest in den Niederlandcn, von den Akteurcny
dle gerade an diesen Aktionen ihr Vergnfigcn
gefunden haben, nicmals akchtiert werdcn-
Jedenfalls in den eigenen Mythen vom AgiC'
ren ffihrt ihr spontaner und Chaotischer Cha-

nakter zu den bizarrstcn Einbrfichen und
Uberffillen, ohne dabei auf die Ebene dCS
Terrorismus zu geraten.

Vergeschichte zu Kedichem

Ein klassisches Beispiel gcplanter Pam'k fin-

den wir in dem Fall Kedichem. 300 anti-fa—

schistische Akteure stérten am 29. Mfirz 1986
zu Kedichem, einem Dérfchen in den mittlc-

ren Niederlanden, cine Gcheim-Versamm-

lung, auf der zwei rechts-extreme Splittcrpar—
teien den Versuch einer Vereinigung unter-

nehmen wollten. Dabei wurde das Hotel, in

dem sie slch trafen, durch Feuer verwiistet,

ein paar Parteigfinger schwer vcrlctzt und 72

Akteure arrestiert. Seit 1982 war die »Cen-

trumpartij<< auf eincm Sessel im Parlamcnt;
ihr Programm, das sich anti-faschistisch und

anti—rassistisch nannte, machte sich stark fiir

den »Schutz des Niederléindischcn KulturgU-
teS« — eine moderne Form des Rassismus,

bei dem den ausliindischen Arbeitern dic

Sehuld an Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit,
Umweltverschmutzung und fiberfijlltcn AU‘

tobahnen zugeschoben wird.
7

Seit dieser Zeit wurden auch immer hiirte'

re Aktionen gegen (iffcnlliche Aultrittc dic-

ser Partel durchgcffihrt, wiihrend gleichzeitig
eine anti-faschistische Bcwcgung wuchs, in

der ein mégllches Verbot der CP durchaUS

unterschiedlich bewertet wurde. Diese BCWC'

gung bemft sich auf die anti-faschistischc

Haltung und den Widersmnd im Zweitcn

Weltkrieg. Sie kann als cine Art Bewcguflg
betraehzet'werden, mit der eine neue Genera‘
tion auf’s neue der Erinnerung an die Schrek'



‘ken des Faschismus Form gibt, die in Erzie—

hung, Medien und Literatur noch immer all—

gegenwartig sind. Insowait fiihlt sich jeder in

den Niederlanden mit dieser Bewegung ver-

bunden, jeder ist selbstversta'ndlich Anti—Fa-

schist.

Zehn Tage vor Kedichem wurde zum er-

sten Mal in der Nachkriegsgeschichte eine

.»Faschistin« in den Amsterdamer Gemeinde—

rat gewahlt. Ihre Vereidigung sollte am 29.

April stattfinden und die Diskussion darfiber‘,

wie dies zu verhindem sei, war in vollem

Gang. Zur gleichen Zeit standen die Parla-

mentswahlen an, vor denen die
— seit ’82

stattfindenden — Fraktionskéimpfe in den ei-

genen Reihen beizulegen, zu einer lebens-

wichtigen Frage fiir die CP geworden war. Zu

diesem Zweck war die Versammlung von Ke-

dichem einberufen worden. Die gewalttfitige
Storung dieser Einigungsrunde verhinderte,

daB es wieder zu einer rechts-Iextremen Partei

kam und fiihrte dazu, daB nach den Wahlen

keine mehr im Parlament vertreten war.

‘In Holland laufen seit geraumer Zeit

Nachforschungen fiber die Umtriebe rechts—

extremer und faschistischer Individuen und—

Gruppen. So hat man in Erfahrung gebracht,
daB die Geheim-Verhandlungen am 29. Marl

stattfinden sollten, der Ort aber wurde selbst

in Kreisen der CP geheim gehalten. Zwei Ta-

ge vorher fand in Amsterdam eine groBe Ver—

sammlung von 150 Leuten statt, auf der er-

zahlt wurde, v’on welcher Bedeutung die Sto-

rung ware, aber auch wie sie verlaufen miiB—

te.

Eine kleine Gruppe erfahrener Akteure

hatte die Organisation in die Hand genom—

mcn, eine Erorterung der anzuwendenden

Mittel fand nicht statt. Ein vager-Hinweis aulf

das Boekel-Modell war das einzige, was iiber

, die Methoden mitgeteilt wurde.

\\

Boekel-Modell

Zwei Jahre zuvor hatte der letzte KongreB»
der CP im brabantischen Dorfchen Boekel

stattgefundlen. Akteure aus dem ganzen Land

waren zu einer handfe'sten Auseinanderset-

zung mit 300 anwesenden Parteigangern anv

gereist. Das >>Boekel—Modell« bestand aus

dem Umzingeln des Versammlungsraums,
‘

der Forderung' nach Abzug der _»Faschisten«
> und der Drohung, bei Nichterffillung den

Versammlungssaal mit Tranengas oder'

Rauchbomlben auszuréiuchern. lln der Praxis

entstand aber eine groBe Diskrepanz zwi-

schen einerseits den >>Demonstranten<<, die

auf gewaltlose Weise die CP anklagen woll-_
ten, um die offentliche Meinung zu mobilisie-

ren, und andererseits der Heavy Fraktion, die
‘

sich mit Helmen, Lederjacken, Kniippeln
und Rauchbomben vorbereitet hatte. Weil

diese Fraktion bei dem auch damals geheim
gehaltenen Versammlungsort als erste da

war, wurde ihre Strategic gefahren: Fenster

wurden eingeschlagen, eine Tranengasgrana-
te reingeworfen und auf der StraBe kam es zu

harten Schlagereien zwischen der CP-Schlfi-

gertruppe, den Heavies. und den gerade neu

ankommenden Diemonstranten. Danach

wogten die Wellen des Streits unter den Ak-

teuren hoch, aber das war kurz vor Kedichem
'

scheinbar alles wieder vergessen. Was das -

Boekel-Modell beinhaltete, wurde als be-

kannt vorausgesetzt, es war an der Zeit zu

handeln und die Auseinandersetzung wurde

auf danach vertagt'. Eine traditionalle Eigen=
art niederlandischer Aktionen: erst tun, dann

reden.

Die Aktion

Um 9 Uhr samtagsfriih, am 29. Marz 1986

versammelten sich um die 300 Akteure aus

den ganzen Niederlanden in einem alten be—

setzten Krankenhaus in Utrecht, einer Stadt

in der Mitte des Landes, also gleich weit von

5

jedem moglichen Versammlungsort entfernt.

Bekannt war lediglich, daB ein Teil der CPler
sich bei dem FuBballstadion des FC Utrecht
treffen wollte. Von dort aus wurden Faschi-

sten mit Motorréidern verfolgt und es wurde

eine regelméfiige Telefonverbindung mit dem

>Krankenhaus< aufrechterhalten, um durch-

zugeben, wievielc Faschisten unterwegs wa—

ren und wohin. Erst um halb drei nachmittags
wurde bekannt, daB sich die CP im Hotel

»Cosmopolite« zu Kedichem 'getroffen hatte.
Wihrend der langen Stunden des Wartens in

Utrecht wurde unter den Anwesenden nicht
ein einziges Mal beratschlagt, was man nun

genau tun sollte. Allein die fast magischeFor-
mel »das Boekel-Modell« machte die Runde.

»Im Meer der Zeit and in der recht gemiit-
lichen Atmosphéire in Utrecht ist nur vi'el zu

hastig und undeutlich mitgeteilt wOrden, was

die Absicht war«, resiimmiert Marlie hinter-

her im autonomen Wochenblatt bluff. >$Angst
vor gegensatzlichen 'Positionen undheftigen

,

Diskussionen untereinander so kurz vor der

Aktion‘? War jeder so mit der eigenen Angst
vor der-Gewalt und der erwarteten Uber-
macht der Faschisten beschaftigt? Ich kann

mir an: an den Kopf fassen, wenn ich daran

denke wie ich da auch nur so rumgegammclt

bin, walhrend icli in meinem HinterkOpf das

dumpfe Gefiihl hatte, daB irgend etwas nicht

stimmte.« Danach befragt, erganzt Kaspar:
»In den Gerfichten von Utrecht wurden die

FaSchisten immer mehr. Und wir gingen im-

mer mehr Bier trinken und holen, w_eil es

wirtklich lange dauerte und die Nerven mit

im Spiel waren. Drei Stunden Iang hingen all

die Leute wartend, trinkend und kiffend in

den Fluren hemm. Undl dann machten wir

uns endlich auf den Weg.«
'

In der wartenden Masse von Utrecht

zeichnete sich bereits ein Unterschied ab zwi-

schen denjenigen, die mit der Sublimierung
ihrer Angst zu einer wflrdligen Demonstration
zu tun hatten und den Heavies, die damit be-

schéiftigt waren, ihre Wut in Angriffsrausch
umzusetzen. DalB die Menge sich iiberhaupt
nicht um die Organisation kiimmertc, kam



dadurch, daB diese sich als auBerst professio-
nell erkennen lieB. »Die Organisation hatte

mafia-artige, nachrichtendienstméiflige Allii-

ren«, konstatiert Kaspar. »Da fuhren Maschi-

nen durehs ganze Land, Leute verfolgten an-

dere, es lief einfach, die Sache sah nach einer

gut geolten Maschine aus. An alles war ge-

dacht, das muB man ihnen 'schon lassen.« Es

war ein beruhigendes Gefiihl, daB die Macht

delegiert war: in einer Aktionskultur, die kei-

ne Organisation anerkennt, haben diejenigen
die Ffihrung, die schon vorher praktische Or-

ganisationsarbeit auf sich genommen haben.

Sie werden dann auch bei Schwierigkeiten
hinterher alle Schuld zugeschrieben bekom-

men: die Masse wird sich immer unschuldig
wissen, fiir sie zahlt nur die Faszination, zu so

vielen zu sein. Ronald: »Als ich gerade beleg-
te Brotchen holen war, sah ich, daB es im

Zentrum von Utrecht wirklieh nur so wim-

rnelte an Lederjacken. Das fie] wahnsinnig
auf.« Die Sicherheit, einer Masse anzugeho-
ren, ermoglicht es den Individuen, sich ganz

auf ihre eigenen Emotionen zu konzentrie-

ren.

Um halb drei wurde bekannt, daB die Faschi-

sten sich im Hotel Cosmopolite in Kedichem

getroffen hatten. Weil das Hotel so klein war,

dachten die Motorrader, daB es sich dabei

um um einen Sammelpunkt handeln konnte.

Es wurde daher beschlossen, daB sich die Ak—

teure zunachst am Bahnhof des nahe Kedi-

chem gelegenen Dorfes Leerdam versam-

meln sollten. Die wartende Masse durfte sich

endlich in Bewegung setzen: »Es gibt ein Ge-

johle, als das Wort Kedichem fallt. Ich tanze
vor Freude. Der Saal kommt in Schwung. Zu
den Transportern. Es wird geschrien. Wir
miissen noch was abSprechen. Wer ist hier
der Wortfiihrer? Verschiedene melden sich.
Einer von ihnen gewinnt. Er macht ein Auto
klar, das absprachegemafl kurz voraus fahrt,
um die Situation abzuchecken. Er sagt, daB
noch einpaar Sachen passieren miissen, so

wie das >Eintippen von Scannerfrequenzem.
Nach der Bedeutungdavon wird nicht ge-
fragt. Auch ich selbst frage nichts, denke
aber, daB es klar geht. Dann kommt die
Nachricht, daB nur 18 CPler drin sind. Aber
darauf wird nicht richtig gehort. Die Nach-
richt ist dafiir auch Zn ungenau. In Leerdam
werden wir schon sehen.«

Fast einhundert PKWs und Transporter
ziehen von Utrecht has In Leerdam stellte
sich' der Zug vor dem kleinen Bahnhof auf.
Ganz vorne stand der >>Kommandowagen<<
der Leitung, vollgestopft bis oben mit Scan-

nern, um vor allem nichts zu verpassen. Als

einPolizeiwagen vor‘be‘ifuhrvund fiberden.
Scanner zu hOren wartdafi mehr Polizei im
Anrollen war und ans Kedichem die Nach-
richt kam, dandasCosmopolite tatsiichlich
der Versammlungsort war, beschlossen die
vordersten Wagen, sofort aufzubrechen.
Zwischen den Transportem hat es kaum
Kontakt gegeben, die geographische Lage
von Kedichem war niemand bekannt. Geert
Bargermeister bot mit seiner Kritik an Kedi-
chem in bluf! (woraus auch das obige Zitat
stammt) zu den meisten Geriichten AnlaB:
»Pl(">tzlich miissen wir los. Wer hat das Zei-

chen gegeben? Das ist undeutlich. Wir wer-

den scho‘n sehen in Kedichem.« In der W3?

tenden Masse von Utrecht war so etwas Wic
eine Befehlserwartung entstanden: Die CT‘

zwungene Apathie der Leute konnte einlig
durch das Zeichen. Los zu mi’isscn, durchbro-
Chen werden. Der Befehl wurde als eine BC-

freiung erfahren.

Der Weg von Leerdam nach Kedichem iSt

8 Kilometer lang. Die touristische Erfahrung
dabei léiBt das Wir-Gefz'ihl entstehen, das zu

einem solchen Ausflug der '»Bewegung« ge-
hort. Ronald: >>Mehrere Hundert Meter

Transporter brachen auf, wir storten den gan—
zen Verkehr, achteten nicht auf Ampeln und
fuhren clutch die Polderlandschaft, cine Art

Raupe fiber den Deichen. Es war eine wahn—

sinnig scl‘néne Strecke. Man fuhr iiber so ganz
schmale Deiche, entlang des Flusses de Lin-
ge, wo kein Gegenvcrkehr vorbei gekonnt
hatte. .Auf halbem Weg kamen \vir an einem

.Pohzeiwagen vorbei, der auf einem Parkplflll
stand und in dem zwei verschrcckte Beamtc

brabbelnd am Sprechfunkgeriit saBen. Wi’
fuhren nicht an einem geraden Kanal entlang~
sondem fiber einen gewundenen DeichWCgv
so daB man die ganze Zeit den Zug von V0rrlc
und hinten sah.<< Bea: »Es war ccht einc KO‘

lonne, cine Karavane<<.
i

Das Hotel Cosmopolite liegt von Leerdflm
aus gesehen links oben auf dem Deich Und
rechts davon das Dori Kedichem. Von dem

Deich ab geht ein Weg runtcr ins Dorf. N1“
'

tiirlich kamen die vordersten Transporter ZU‘

erst bei dem Hotel an, schatzten die SituatiOn
em und parkten ihre Autos. um schnell wlc'



der weg zu konnen, entgegen der Richtung,
aus der sie gekommen waren. Als sie ausstie-

gen, waren die hintersten Transporter sicher

noch einen Kilometer vom Hotel entfernt.

Als diese ankamen, parkte der lange Zug auf

dem Deichweg und die Menge begann, von

dort nach vorne zu laufen.
,

’

Die Ereignisse vor dem Hotel spielten sich

in einem rasenden Tempo ab. Kaspar befand

sich in der Spitzengruppe, die sich zu einer di-

rekten Konfrontation mit den CPlern ent-

sehlossen hatte. »Als wir ausstiegen, haben

wir imsere Biwakmiitzen fibergezogen, erst

halb, dann ganz. Wir sahen, daB die anderen

noch unterwegs waren. Alle hatten wir Stok-

ke und ziemlich viel Adrenalin und jeder
rannte auf das Hotel zu. Wir warteten noch

ein bchhen, um mit mdglichst vielen anzu—

kommen. Wir waren so etwa 40. Vor dem

Hotel stand ein Polizeiwagen.« Ronald: »Der

POIizeiwagen sagte, daB wir uns entfernen

miiBten, >oder es wird Gewalt angewendet<.
Alles bricht in Lachen aus: drei-, vierhundert

Leute mit Helmen und Kniippeln und ein

kleines Polizeiauto!« Die konservative Tages’

zeitung De Telegraaf notierte die Worte eines

Parteigiingers: »Wir waren noch keine 10 Mi-

nuten im Hotel Cosmopolite, als zwei Beam-

te hereinkamen. >Wir haben schlechte Nach-

richten<, sagtcn sie, >da draulSen ist ein Schla-

gertrupp von 200 Mann im Anmarsch und wir

kijnnen Sie nicht beschiitzen.< Sie gingen so-

fort wieder zur Tiir raus und im selben Mo-

ment flogen die Steine durch die Scheiben.«

Kaspar: »Wir schrien: >Faschisten, abhau—

en« und >dreckige Faschisten!<. Dann er-

schien der Eigentiimer in der Tiir und diePo-

lizei sagte >Lal3t es uns ruhig halten<. Der Ei-

gentiimer sagte. daB sie keine Faschisten wa-

ren und dais man sie in Ruhe lassen sollte, er
wollte nur ruhig sein Geld verdienen. Aber

die Leute fingen gleich an, den Eigentfimer
zu bewerfen und schrien, er sei ein Faschi—

stenheller und sollte abhauen. Die Fenster

wurden eingeschmissen umd es flog allerlei

Zcug nach drinnen. Einige Autonome um

uns hcrum feuerten aus allen Rohren. Die

Polizei war schon weg, den Deich hoch, weil

sie die Stellung nicht halten konnten. Es ka-

men immer mehr Leute und das Klirren hielt

an und es wurde mit Kniippeln auf die Fen-

ster gedroschen. Aus dem Cafe kamen

Aschenbecher um unsere Ohren geflogen.
Wir horten auch viel Geschrei von drinnen,
die Mensehen batten wohl Angst.« Ronald:

»Du konntest nicht selien, wer drinnen war,

die Gardinen waren zu und das Licht war aus.

Man sah nur Schemen. Dann flogen Rauch-

bomben rein. «
,

>>Es kam immer mehr Rauch aus der Fas-

sade<<, fiihrt Kaspar fort, >>wir hatten keine

Taktik, nur ausréiuchern. Also dachten wir,
dann werfen wir doch eine Rauchbombe rein,
soll ich es machen? Aber jeder wollte wohl ei-

ne Rauchbombe reinwerfen. Es gab, schéitze

ich, zuviel Munitioni Und zuviel Adrenalin,
von einem Tag warten und der zu lange auf—

gebauten Aggression. Darin blieb eine

Rauchbombe in der Gardine hangen, das sah

ich auch.« Ronald: >>Wenn bei einem-Krawall

geschmissen wird, tragt jeder mit seinem'
Steinchen bei. Der Bfirgersteig ging sofort in

Stijcke und der Parkplatz am Seitenstreifen

auch, dort gab es die handlichen‘ >Kinder-

k6pfchen<. Eine Rauchbombe ist in der Gar-

dine hangengeblieben. Es war wahrseheinlich

eine alte Rauehbombe, in die Feuchtigkeit

gekommen ist, so daB es bei der Ziindung zu

einer Stichflamme kam. Zu einem bestimml

ten Zeitpunkt wurde der weiBe Rauch etwas

dunkler und die Flammen schlugen aus dem

Gebfiude.«

»Als wir salhen, daB das Hotel in Flammen

stand, gingen wir zur Riickseite. Ich sagte zu

meinem Begleiter: >LaB uns sehauen, ob es

fiir sie ein Entkommen gibt, das ist doch wohl

ein bchhen heftig.< Es war weder raus- noch

reinkommen, schlieBlich wollten wir auch

noch ein lbchhen Faschisten priigeln. Wir er—

schraken erst, als wir merkten, daB sie das

Hotel nicht verlassen konnten. Ich dachte:

hinter dem Hotel ist Wasser, da kann man na-

tiirlich reinspringen, aber . . . Spéiter schien

da wohl doch ein Ausgang zu sein. Ich mach-

te mir schon ein biBehen Sorgen. Dann bin

ich noch ein Mal ganz auBenrum gelaufen zur

anderen Seite dles Hotels, um zu sehen, ob sie

wegkamen. Anfangs d‘achte ich nur: wenn sie

entkommen, kénnen wir sie immer noch zu-

sammendreschen. Mit den Knfippeln. Als wir

die Flammen schon aus dem ersten Stock

schlagen sahen, dachten wir: das wird niclus,
die Leute gehen drauf da drinnen«, meint

Kaspar.
Geert erlebte es so: >>Siiml1ic|1e Scheiben

sind drauBen. Man sieht den Saal voller

Ranch, schaut rein, hinten bewegcn sich noch

irgendwelche Schemen. Aber der Raueh-

bombenbeschuB hort nicht auf. Solche Ge-

schosse gehen nach drinnen. In‘ dcr Panik —

oder ist es Enthusiasmus? — will jeder seine

Sachen loswerden. Man dcnkt: so diirlte es

wohl reichen. Aber der Strom der Ereignisse
zieht dieh mit und du bringst'keincn Ton

raus. Dein Schrei geht unter. Und dann: aus

weiBem‘Rauch wird schwarzer Rauch. Auf

einmalknistert Feuer. Ich rech meinen Helm

vom Kopf, werfe meinen Knfippel weg und

fange an, zu rennen: hier will ich nichts mehr

mit zu tun haben.«

Panik ist immer Angst vor dem Mord: dem

Mord, der an dir begangen werden kann,
oder dem Mord, den du selbst begehst. Die—

Spitzengruppe verhielt sich wie eine klassi-

sehe Hetzmasse. Canetti sagt darijber: »Dic

Hetzmasse bildet sich im l-Iinblick (luf ein

rasch erreichbares Ziel. Es ist ihr bckanm und

genau bezeichnet, es is! auch nah. Sic is! aufs
Téten aus, und sie weij)’, wen sic when will. Ein

wichtiger Grand fiir das rapide Anwachscn

der Hetzmasse ist die Gefahrlosigkcir des Un-

temehmens. Es ist gefahrlos, dcnn die chrlq-
genheit auf Seiten der Mame is! enorm. «

Die wartende Masse von Utrecht war nicht

aus aui Mord, man war sich am vorbereiten

auf eine Konfrontation mit Schemen. Wievie-

le und wie stark, war alles unbekannt. Aber

als sich die vorderste Gruppe aui dem Linge-
Deich formierte, hatte sic nur noch ein Ziel

vor Augen: »Im Auto hattcn wir cs die ganze

Zeit von fasehistischen Schléigertrupps. mit

denen wir reehneten. Daher warcn wir gcho-

rig geladen und wollten die Faschisten nieder—

machen. Jeder war int/re mood for killing.



Nur gab es memand zum priigeln. es IieB sieh

keiner sehen.« (Kaspar). Als sie nahe ans

Hotel lkamcn (und sie parkten ihre Autos so

dicht als moglieh beim Hotel) und man in ei-

ner groBen Mehrheit zu sein sehien. gab es

fiir die Gruppe keinen Hinderungsgrund
mchr, sich nicht in cine Hetzmasse zu verwan-

deln. Die Leute hattcn sich wohl auf ihre ci«

gene Angst. geschlagcn zu wcrden. wic aueh
auf das Verlangen. selbst zuzuhaucn. kom-

zentriert. nicht aber die kollcktive Erfah-

rung. die sic crwartete. Mit ihren Jacken und
Helmcn hattcn sic den Korpcr beschiitzt. un-

gesehiitzt abcr gingen sic in die Massc. F'L'Ir
die Massc bestand keinc Gcfahr. sic war jc-
derzeit Starker als das, was sic angriff. Die
Giefahr verbirgt sich in der Masse selbst. Als
lndividuen schraken sic piotzlich vor dcr Tat

zuriick. die sic als Masse begangen hatten.
Zuniichst War die Masse noch unschuldig.

cine wech Masse. Als der Rauch sehwarz
wurdc, kam'der Umsehlag: dic Schuld hreite-
te sich fiber dcr Masse aus. sic wurde
schwarz. Dicsc Schuld war die Panik. das Ge-
wahrwerden der Verantwortung fiir eincn
Mord maehte aus der Massc cine Gruppe von

lndividucn, die nur noeh vom Ort dcs Un~
heils wegkommen wollte. Und gie konntcn cs

aueh, weil ihre Autos frci und in erreiehbarer
Nahe waren.

Sic cntkamen dann aueh alle, als Individu-
en. Kaspar: »Wir wolltcn nur noch unsere

Haut retten. warfen die Handsehuhc weg.
Miitzen ab und zuriiek zum Auto. Die ande-
ren Leutc habc ich nicht mehr gesehcn. Wir
hortcn jede Menge Sirenen. und das Polizei-
auto kam wicder vorbei und versuchtc. auf
uns zuzuhalten, aber dann warfen Leutc Stei-
nc in Richtung des Vchikels. lm Auto haben
wir unscre allzu aufféilligen schwarzen Kla-
motten ausgczogen und sofort das Radio cin-

gcschaltct. So sind wir nach Hausc gerast.
Mit jedem Mal. wenn wir uns cincr Ausfahrt

niihcrten, wurde ich ruhigcr. schiieBlicl‘t
machtcn wir uns ungehcurc Sorgcn. lcli zu-

mindest, dariibcr, was mit den Menschen in
dem Gebiiudc passiert war; ich daehte an Ba-

bys. die obcn im Hotel sehliefcn.« Und R0-
nald: »Manchc gerieten wohl in Panik. um

zuriiek zu den Transportcrn zu kommcn. Als
das Gros der Leutc wcg war. lag der Deich
fibersiit mit im Graben zuruckgclasscnen
Kniippcln und Helmen da. Wir hatten uns auf
dem Rfickweg durch den Polder schon einie
germaBen beruhigt. Aber hintcrhcr [ragten
wir uns schon, 0b das wohl gut odcr ob es cine
dumme Aktion Von eincm Haufen dummer
Leute gewesen war. Wir waren schon davon
iiberzeugt. daB es etwas weniger Rauchbom-
ben batten sein k6nnen.«

Die Naehziigler?*

Fur die Leute, die hintcr der Spitzengruppe
kamen, die Demonstranten, sah die Saehe

ganz andcrs aus. Oliver: »Wir haben uns un-

terwcgs verfranzt. Als wir in Kedichem anka-

mcn, haben wir den Transporter im Dorf ge-
parkt und sind den Deich hoehgeklettert. Ich
laufe in Richtung Hotel. Es raueht immer
Starker, jc weiter ich komme, desto mchr
Rauch. Aus der Entfernung ist das sehon ein
schoner Anbliek. Alber ich hatte keine Ali-

nung, was da abging. Ich hattc gedacht. daB
es irgendeine Besetzung werden wiirde, daB
man reingeht und die CPler entlarvt. Fiir die
Aktion kamen wir eigentlich vie] zu spéit. Als
die Flammen aus allen Seiten schlugen, hieB
es >Zuriick zu den Autosl< Ich lief noch nach

vornc, wahrend andere schon nach hinten

rannten. Leute ricfen >ruhig blcibcn, ruhig
bleiben!<.

Bea: »Ieh war mitten im Konvoi. Ieh hattC
clan Eindruck. claB es sich um cine Demon-
stration handeltc. Dann liortc ich ein ungc-
heures Klirren. ich sah Raueh und so. Abcr
nah dran bin ich nicht gewcscn. Plotzlich
rannten alle zurfick: Abhaucn! Icli sah notch
ein Bullenauto im Zickzack durch (lic Mcngc
fahren, die wuBten auch nieht. was sic tatcn.

Zuriick beim Auto liabcn wir zucrst gcwartet.
bis die anderen auch (la waren. Das Wende-
manéver auf dem Deich war total chaotisch.
Alle fuhrcn krcuz und qucr (lurchcinander. CS

war kein Weglkomen. Das war heavy. V011

Ferne sah man die Rauchscliwaden. das ist
schon ein schone‘r Anblick. Icli dachte. cs gibl
kein Entkommen auf dem Deich, cs gab auch
keine Seitenwcgc. Zuriick [and ich door. g6-
radcaus wire bcsser gcwcscn. ahcr fast alle

wendeten.«

Die Dcmonstranten. (lie den ganzcn Tag
nichts als gewartct hatter]. \vurdcn (lurch das
Fcucr. vor dem dcr StoBtrupp gel‘li’ichtet war.

stark angezogen. Sic waren als Massc noel]
nieht zur Entladung gckommen. sic hatten
den Punkt. an dem jcder Einzclnc sich in dcr
Masse dcr andercn gleicli fiihlt. noeh nicht er-

reieht. Als sic horen muBten. daB (ias Fest [fir
Sie zuende war, bcvor es angel'angcn hattc.
muBten sie wieder umkelircn. aher sic [or-
mierten sich. gcgcn allcn gcsunden Men-

schenvcrstand. zu eincr Fluehtmassc. die dzls
Feuer per definitioncm in ihrcm Ri’lcken hat.
Nul‘ als Fluchtmassc hatten sic noch dic Mog—
lichkeit diese begcllrtcn Entladung. um jch
Gleichheit untercinander zu crl'alircn. AbCT
es gait auch. sich als Fluehtmassc zu formic—
ren, weil es die einzige Moglichkcit war. jenc
Panik, von der sic cin TeiI waren. die sic aber
nieht begriffen. zu bcschworcn. Und mit diC-
ser Panik hattcn sic zu tun (ohwohl sic v011

Mord nichts wuBten): »Dic anrollcnde Wellc.
die das Gcbiiudc zu zcrschmet'tcrn drohtc.
kehrt plotzlich um. Auf dem Deich hei‘rseht
ein einziges Wirrwarr unter den Transpor-
tern, die zu wendcn versuchcn. Leute gesti‘
kulieren und schrcien. Zwei Transporter 510'
Ben zusammcn. Ein Transporter. der noch
leer ist. sagt zu zwci Fliichtenden. (laB sic ill—
rcn eigcncn Bus suchen sollen: ihr gchort hicr
nieht dazu. Mittlcrwcilc hat cinc Anzahl
Dorfbewohner aufgehort zu glotzcn: sic gera-
ten in Bewcgung Und gclicn 2qu Lcutc von

uns zu. Ein paar von uns bckommen gczieltc
Schlage ab, aber daraufwird nicht rcagiert: cs

ist jeder fur sieh.« (Gecrt B.)
Aber nieht allein (lie Panik bestimmte das

Verhalten der liliielitcnden Dcmonstrantcn.
sondcrn auch das Gcfiihl. niclit sehuldig Zu

sein. Oliver: »Unscr Auto wollte nielit star-

ten. aueh alas noel]. Wir. Auto anscliieben.
Derweil wurden wir durch Bursclien aus dem
Dorf belastigt, die anfingcn. Fcucrzeuge an

den Tank zu haltcn. Sie riefcn: >Was habt ihr

gemachtl? Fcuerclicnh Und das.obwolil wir
als Letzte angekommcn waren. Dabci war 05

vollig unsinnig, uns etwas v0rzuwerfen.«
Die Tatsache. daB die Fluchtmasse sich

nicht sehuldig fiiir das Feuer fulilte. wurdc fa-
tal fiir sie: sic fiilirte zu cincr Wiedcrkehr dcr

Apathie der wartendcn Massc von Utrecht.
Nael’i- dem chaotisehen Wendemanévcr

fuhr der Zug zuriick in Richtung Lecrdam-
Aber »auf einmal kam ein Bulle und stellt
sich quer fiber dcn Weg. so daB wir anhaltcn
muBten. Keiner wuBte. was Ios war. Es stan-

den noch Dutzendc Autos vor uns. Abcr
dann steigen wir alle aus. Wir haben danfl

dort cine Stunde gestanden. Von vornc und



hinten waren wiremgeschlossen. Man konnte

schon noch weglaufen, in die Wiesen, aber

ieh dachte. wir sitzen hirer in the middle of

nowhere.« (Bea)
Alle Leute aus den Autos wurden festge-

nommen und in einem Gefangenentransport
nach Leerdam gebracht. Widerstand gab es

keinen. Irgendjemand, der im Schilf entlang
des Flusses wcggekrochen war und dort bis 9

Uhr abends sitzen geblieben war, versuehte
'

wegzukommen. indem er sieh einer Gruppe
tiirkiseher Jungcn anschloB, die auf dem

Deich waren, um FuBball zu spielen. Alle an-

deren, die den Bahnhof von Leerdam zu er-

reichen versuchten, wurden dort auf Anwei-

sungen von Dorlbewohnern aus Kediehem

festgenommen. Oliver wurde sehon in Kedi—

chem selbst abgegriffen: »Wir rannten hinter

dem Auto, um es anzusehieben. die Polizci

kommt den Deich rauf. In dem Moment. als

die Bullen zwei Meter von uns weg sind.

springt der Motor an. Der Bulle greift uns

und Anwohner, die sich da einmischten, grei-
fen aueh noch jemand. Das war schon ko-

miseh: das Auto fuhr weg und wi1' wurden als

erste abgegriffen.« Der Polizeiwagen, .in dem

drei Leute gefesselt cingeschlossen waren,

blockierte den Deich,‘als die Feuerwehr kam.

Das Auto muBte erst auf die Seite gesehoben
werden, so daB die Feuerwehr'Minuten spéi-
ter beim Hotel ankam, das sehon in hellen

Flammen stand. Uber Polizeifunk horten sie,

daB einer Frau ein Bein amputiert werden

muBte; von wem wurde nieht erziihlt,

Das Parlamentsmitglied der CF. Janmaat.

der die Versammlung einberufen hatte, er:

za’hlte gegenfiber De Telegraaf(konservative
Tageszeitung) fiber das Bein: »lch llijehtete

mit meiner Sekrctz’irin. Frau Corselius-Sehu-

urman. und cinigen anderen naeh oben. Vor

dem Fenster sahen wir schon die Flammen

und unsere Leute, die 5 Meter tiefer naeh

draussen fluehteten. lnnerhalb von 3 Minu-

ten stand alles in Flammen. auch die Treppe.
Wir haben Bettlaken aneinandergeknotet.
Ich klelterte als erster daran naeh drauBen,

um zu sehen. ob es ging. Die Laken waren zu

kurz, ich muBtc Springen. Nach mir kam mei-

ne Sekretz’irin. Aber sie schlingerte an den

Laken qucr durch eine groBe Scheibe und

sehlug auf dem Boden auf, Sie hlutete

sehrccklich. ich habe noch versucht. zu hel-

fen‘ aher spiiter muBte ihr Bein amputiert
werden. Schreeklieh. cine Katastrophe. leh

Werde in eben diesem blutversehmierten An-

zug im Parlament anfragem warum werden

unsere Leute nicht vor solchem Gesindel‘be-
schfitzl?«

Die Arrestantcn. von denen die meisten 4

Tage schn und von denen schlieBlieh einigc
zu 3 Monaten Gefiingnisstrafe verurtcilt wur—

den. durflen ihre Kleider nieht anbehalten:

naehdem sie zuerst all ihrc Helme und Mut-

zen weggeworlen batten. wurden ihnen auf

dem Polizeirevier zu Leerdam auch noch alle

anderen Kleider abgenommen. fur die La-

boruntersuchung nach Benzinspuren. Oliver

sollte seine 'Kleider sogar fiberhaupl nicht

mehr zurijekbekommen. er wurde ll) Tage
spiiter in Unterhosen auf die StraBe gesetzt.

Die »Aufarbeitung«

Die Spitzengruppe kelme unversehrt zur

Heimatstation zun‘ick: >>Wir sind mit der

Gruppe zur Besetzerkneipe zuriickgefahren.
Wir sind keiner Polizei begegnet und das Bier

war auch alle. Zurfick in der Kneipe horten

wir, daB keiner tot war, daB eine Frau ver-
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wundet war und darfiber muBten wir herzhaft

lachen. Wir horten anch von 72 Fesrmahmen

und das fanden wir gehorig beschissen.«

(Kaspar) Zuhause lieB die Spitzengruppe die

Panik schnell hinter sich: der Mord war nicht

an einem Menschen geschehen, sondern an

einem Bein. Die Erleichterung darfiber 2m-

Berte sich in einern Gelachter. Ronald, der zu

einer anderen Besetzerkneipe zurfickkehrte:

»Wir haben die halb-Sechs-Nachrichten an—

gesehen und da horten wir, daB es soviele

Festnahmen und einige Schwerverletzte gab.
Das war erst der eigentliche Dampfer. Naja,
man sitzt herum und diskutiert, ob das nun ei-

ne kluge Aktion war, aber es war schon ein

ungeheurer Kick, so’n Hotel abfackeln zu se=

‘hen.«

Im selben Moment kam eine Presseerklé‘i-

rung der Organisatoren, die sich bei dieser

Gelegenheit >>Radikale Aniti-Faschistem

(RAF) nannten, in den Nachrichten. Der

Passus hierau‘s, >>daB sich die Ereignisse von

Kedichem wiederholen lassen<<. wurde sofort
von jedem mit dem Bein verbunden. Die In-

terpretation war alSo, daB man auch beim
néichsten Mal im Kampf gegen den Faschis-

mus nicht vor Schwerverletzten zuriick-

schrecken wfirde. Das Schockierende an die-

ser Erklarung war, daB die Organisatoren vor

der Erkenntnis >des Mordes< nicht zuriick-

schraken und somit zugaben, daB die Panik

geplant war; und das, wéihrend das Gros der

Akteure, einmal Zuhause, gerade dabei war,
durch das Bereden von Effekt und Strategie
die Panik der Aktion in sich selbst zu elimi-

meren.

Ronald sti‘lrtzte sich‘ gleich in die Politik,
zucrst mit dcm Organisieren von Anwéilten
fiir dic Arrestanten und cincn Tag spfiter in
der Pressegruppc, die geb‘ildet wurde, »weil

jeder dic Erkliirung (ler RAF bcscheuert
fand. Nach diescr Presscrlkliirung haben wir

die Spitze, die Organisatorcn, nicht mehr ge-
schen. Wir wollten vcrsuchcn, zu rettcn, was

zu retten war.« Das vorrangige Zicl der Pres—

segruppe war, die Aufmerksamkcit von dem

Bein, das schon zu einem cigcncn Leben in

den Medien erwachi war, abzulenken. »In ci-
ner aktuellen Tagesthemenscndung kam

gleich ein Interview mit dcr Ollcn im Bett,
ohne Bein. Und der Hotelcigcmiimcr legtc
auch méiclhtig los. Unscr Zicl war, darzule-

gen, daB das mit dem amputierten Bcin nicht

beabsichtigt gewesen war. Danebcn wolltcn
er unsere eigenen Argumente, warum wie
die Aktion durchgeffihrt haittcn, publik ma-

chen und dabei subtil die Kritik, die wir daran

hatten, wie es abgelaufcn war, cinarbeitcn.<<

.Auch sie gaben eine Erkliirung, unter-

zeichnet mit »Die Akteure des 29. Mfirz<< her-

aus, worin stand: »Wir habcn die Faschisten

buchstfiblich ausgcriiuchert. DaB das HOtC1

Cosmopolite dabei in Flammcn aufging, war

kelne Absicht. Sofern dabei auch Nichl-Fa-
schisten verletzt worden sein solltcn, bedau—
em wir da5.« Und so wurdcn der Kick und die
Panik aus der Kedichem-Geschichtc heraus-

geschrieben. Wéihrcnd in den groBen Mcdien
keine Panik mehr vorkam, wurdc in den BC-

wegungsmedien deutlich auf einen Schuldi—

gen fiir die Panik gczcigl. Diescr war in
schnell gellunden; da die RAF schon fiir sich
selbst in Anspruch genommcn hattc, dic Pa-

nik in die Planung nufzunehmen.
Geert B. schrieb in [mm fiber den Wort-

flihrer der RAF: >>Ich halte ihn fi'nr einen un-

glaublichen Mistkcrl! Aber ich will ihn nicht

als den Alleinschuldigcn hinstcllcn. SchlicB-
llCh 51nd wir allesamt verannvorlliclw. lmd

film _fort fiber die RAF: >>Es sind Lcutc. die
mit emer winzigen Gruppc bcschlicBen, (i113

Holland fur Terroranschliigc rcif isI, ubcr zu

fe1g§s1nd, um sie selbst zluszul‘iihren.« Und cr

schlieBt: >>Wir hnbcn vicl \vichtigere Dingc
am Hals, wir werden lcrncn InilSSCIL mitcin—

ander zu diskutiercn und uns zu organisicrcflw
da die Bewegung sonst sclmell wicdcr (lurch
gemale ldioten regiert wird.«
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Eine andere Aufarbeitung

In Geert Biirgermeisters Analyse des Ver-

halinisses zwischen lEinzelnen und Masse

wird der Einzelne ffir unsehuldig an den Ta-

ten der‘Masse erkléirt. Er sieht die Masse von

Utrecht und Kedichem als Opfer derjenigen,
die sehr wohl wuBten, wie die Masse reagie-
ren wflrde und wie sie zu steuern sei. Um dem

Auftreten dieser iiblen Sorte von Ffihrern zu-

vorzukommen, schl’cigt er vor, eine eigene,

>gute< Masse zu bilden, die dutch Diskussion

und D'emokratie in der Lage ist, raffinierten

Fiihrern zu widerstehen. Die Angst vor ge-

walttatigen anti-faschistischen Aktionen und

das Verdrangen der Panik sind eine‘Folge der

Tatsache, daB eine massen—hafte anti—faschi-_
stische Bewegung im Prinzip die ganze hol-

liindische Bevélkerung umfaflt. Selbst die

Centrumpartij erkennt dies. Ihr Kommentar

zu Kedichem war. >>Sie haben den Anti-Fa-

schismuskomitees keinen guten Dienst erwie-

sen, denn da sitzen doch ganz integre Leute

drunter.«

Ubrigens spricht aus der Charakterisie-

rung »geniale Idioten<< sehon ein Respekt fiir

diese Ffihrer. Aber die Frage, warum, die

Masse von Utrecht die Macht an sie delegier—
te, stellt er nicht. Warum lieBen sie sich zur

Apathie verleiten? Und warum lieB die Spit-
zengruppe sich so erregen, daB sie sogar zum

Mord bereit war?

Geert lam mit dem Ubergan‘g zu »der Per-

spektive der Bewegung<< diese Fragen hinter

sich. Bei seiner Beschwbrung‘einer eigenen
MaSSe wird die Panik erneut wieder tabui—

81311. ~
_

"'Gerade‘ die Tatsache, daB die Akteure in

Kedichem’ in Panik gerieten, beweist, dali sie
I selbst keine faschistisehe Horde waren. Im

Fasehismus gibt es keine Panik. Faschistische

Schliigertruppen oder Beamte schraken nie

vor Mord zuriick. Das Planen der Panik hatte

sich aus der Einsehiitzung der Spitzengruppe
ergcben, daB sic dadurch schncller wegkéi—
men. Das kénnte dcn Vorwurl einbringen, ei-

nen terroristischen Einschlag zu haben. den

Geert B. auch crhcbt. Aber Terroristen ha-

ben einc Masse iibcrhaupi nicht notig, um

{
operieren zu konnen. Dieser Begriff wird je-
desmal eingebracht, um diese Gruppe kiinftig
ausschlieBen zu ké'mncn. Das Cinzige. was den

Organisatoren vorgeworfcn werden kann. ist.

daB sic wuBtcn. was Masscn sind und wie sie

funktionieren, und dais sie dieses Wissen

. auch einsetzten, nachdem sie von Anfang an

die Organisation in die Hand genommen hat—

ten.

Wenn man die liollandisehe Aktionstradi—

tion akzeptiert, ist es unméglich. Gruppen
von Aktionen auszuschliefien: das ist nur in

einer kontinuierlichcn politischcn Organisa-
tion m6glich,. die bcreit ist, Ordnungsdienste
usw. einzuffihren. Alle diejenigen, die sich

mit klammhcimlichcr Freude von der RAF

distanzierten und damit am eigenen Mythos
von massen-haften Aktionen als spontanem

und chaotischcm Geschehen in einer organi~
sierten Strukturlcsthielten. verschlossen sich

dflmit der eigencn Moglichkcit. ihr strategi~
schcs Aktionswissen um Einsichten, wie Ak-

iionen funktionicrcn. zu erweitem. Sie wer-

den auch das niichste Mal wieder >>unge~

schiitzt<< in ein Massenerlcbnis geraten.
Wie muB einer bcschal‘fen sein. um sich

gcgen seine Massenerlebnisse wehren Ulnd

darnit umgehcn zu ki'mnen? Die Weigerung
der holléindischen Aktcurc. kollektiv‘iiber ih-

re Erfahrungen nachzudenken, und das Pa-

nik-Tabu verunmoglichl‘en eine Antwort auf

diese Frage'. - Biicherkenntnis tiickischer

Theoiien ist da‘iu nic‘ht notig, die Verarbei-
rung dutzendei Aktio‘nen a la Kedichem wflr-

de ausreichen.

Der Nachklang
(den‘wir vom SF gerne weg‘gelassen hatten,

woriiber wir mit den hollandischen Genosse‘n

jedoch keine Einigung erzielten*;

alle Zwischeniiberschriften stammen auch

von der Red. d. SF)
£

Die Sohne des Hotelbesitzers erkléirten hin-

terher gegeniiber einer Zeitung: »Vor zwei_
Jahren hattcn wir auch schon einen Brand in

unserem,Mobelgeschaft in Leerdam. Das ist

nun fast wieder hergestellt. Wir dachten, es

dann wieder etwas ruhiger angehen lassen zu .

‘

konnen. Aber das ist uns durch den Braan in

Kedichem nicht vergonnt. Da haben wir libel ~

eins auf’s Dach bekommen. Fiir meinen Bru:

der und mich ist es allerdings nur ein mate--

rieller Verlust von 200 Riesen. Bei meinem

Vater geht das tiefer.’Er empfindet es als ei—

nen Anschlag auf sein Leben.«

-Zw‘ei Monate nach diesem Anschlag vom

29. Marz fand 'die Bewegung in der Sache Ke-
’

'dichem ihren AbschluB: »Der 62-jahrige Ei-

gentijnier'P. in den Eng hatte sich nach Anga-
ben der Polizei einen gebranchten Bagger an-

geschafft, um den AbriB des Hotels Cosmo-

pOlite sellbst in die Hand zu nehmen. Schon

vorher war die Fassade wegen Einsturzgefahr
vonder Gemeinde abgerissen worden. und .

‘

‘der Eigentiimer wollte am Samstag die Reste-
wegrau'men. Weil die AbriBmaschine nicht

anspringen wollte. stellte er zwischen Vor—~

der- mind Hinterrad eine Autobatterie auf ei-

ne Treppe und verband die Drahte mit dem

Startrnotor. Gleich nachdem die Verbindung

zustandegbkommen War. setzte sich der‘

. schw'ere Bagger
— dessen Schaufel wohl ein

paar Tonnen heben kann — unerwartet in Be-

wegung. In den Eng, der seinen Weg durch

die Treppe versperrt fand Ronnie nicht mehr

ausweichen und wurde in voller Lange iiber-

rollt. Er war anf der Stelle tot. Die Maschine

fiberquerte. ein Zaunfeld quer durch ein Fen—

ster und kam dann. dank eincs Sicherheitssy-
stems. zum Stillstand.«

Kamakt zu den Verfassem fL'ir cine Diskus-

sion:

Snftung zur Fér'derzmg der illegalen Wissen-

schaft
(BIL WET), Eikenplein 6,

NL—1092 CC Amsterdam.

[Kopien davon [)2 w. Leserbriefe bifte (ng den

SF]
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SKLAVEN SEIN ...«

Der Aufstand des 17. Junl 1953
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Inhale Einleitung / I. Faktischc Vomussetzun-
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lese (Tagebucheintragung von Alfred Kamoro-
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clie: 'Selhstorganisation/Organisierung der Be-

dfirfnisse, 3. Forderung: Wiedervereinigung, 4.
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Zwei Lehmn des Aufstendes vom Juni 1953: 1.
’

Die Akitialitfit des Juni: »Nationale Frage«, 2.

Die Aktualitfit des Juni: Gewaltloses Handeln /

Nachwort van Peter Pankow (DDR) I Anbang:
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verzeiehnis.

»Wir wollen keine Sklaven sein ...« ist

eine der Parolen, unter denen im Juni

1953 die Arbeiterschaft in (Ost-)Berlin
und der DDR auf die StraBe gegangen

ist, um gegen das ihnen verhafite stali-

nistische Regime zu protesiieren.
Von einem libertéiren Standpunkt

aus untersucht 11nd interpretiert Degen
die sozialen and politischen Ursachen
dieses historisch bislang letzien Ar-

beiteraufstandes in Deutschland. Drei

Aspekte werden inseiner Darstellung
des Juni 1953 besonders beriicksich~

tigt: Die Selbstorganisationsversuche
'

der Arbeiterschaft, das Problem ge-
waltlosen Handelns wfihrend des Auf-
standes gegen das totalitfire SED-Re-

gime und die ungeléste »Nationale
'

Fmge<< in Deutschland als die ungelii-
ste soziale Frage des Friedens in

Europa. Einen besonderen Wert erhalt
die Schrift durch die im Anhang abge—
druckten zahlreichen Dokumente. Die-
se zeigen besser als jede interpretato-
rische Darstellung, welehe Brisanz in
dem Aufstand des Juni 1953 steckte
und noch immer steckt.
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Es ist gar nicht mal so lange her, da wogte in

Bonn der Streit um dievon Rolf Stolz initier-
te »Linke Deutsehland Diskussion<< (LDD) in

Form von Artikeln und Leserbriefen in der’

Bonner Stadtzeitung »De Schniiss<<'. Der RiB

ging quer durch die Redaktion. Der guten

Recherche und den berechtigten Warnungen
von Peter Kratzz hielt 2.18. B. Meier entgegen:

»Die braunen Gespenster, die Peter Kratz bei

den GRUNEN umgehen sieht und die »auf

leisen Sohlen in griine Schlfisselpositionen

driingem, bleiben im wesentlichen eine Fik-

ti0n<<3.

Aus dicsem verbalen Streit entwiekelte

sich dann ein gerichtliehes Scharmiitzel, das

Stolz und die LDD gegen Mitglieder unserer

»Initiative gemcinsam gegen Neofaschismus

B0nn«, namentlich Hartmut Meyer and Peter

Kratz, ffihrten und 1987 verloren.‘1 Unserer

Initiative liegen nun neue interne Strategie-
und Diskussionspapiere aus dem Nationalre-

volutioniiren (NR-)Lager vor, die unsere bis-

herige Recherchearbeit bestfitigen und nach-

trfiglich weitere Beweise dafiir liefern, daB

die Maehensehaften der NR durchaus keine

Fiktion waren und sind. (Da dies kein Artikel

iiber die LDD werden soil, sei nochmal auf

‘

zwei Artikel zu diesem Thema verwiesenf”)

Griin oder Links?

Bei den Papieren handelt es sich groBtenteils
um Interna aus dem »Nationalrevolutionéren

KoordinationsausschuB<< (NRKA), der sich

1987 in »Politische Offensive<< (PO) umbe-

nanntc.

Ein 6-seitiges Strategiepapier, Titel: »Zur

Geschiehte von NRKA/PO und den Konse-

quenzen«, stammt aus der Feder eines Klaus

Berger, der vermutlich im Dusseldorfer

Raum agiert.
Laut Bergers Papier beginnt die Gesehich-

te dcr PO 1978 in Dfisseldorf mit der Griin=

dung dcr Zeitschrift laser — Nationalrevolu-

tiom'ire Perspektiven filr eine .sozialistische

Demokratie. Die sich betont links gebende

Zeitung. die man Ende 1981 in >>Aufbruch<<

umbenanntc [ng auch Artikel Horst Blames

in SF—Nostalgicnummer »Nationalrevolutio-

niirc aus anarchistischer Sicht<<], wurde zum

Kristnllisationspunkt fiir Nationalrevolutio-

niirc innerhalb und auBerhalb der Gruppe
»Sachc des Volkes/Nationalrevolutioniire

Aufbauorgzmisation<< (ANR)"
— die ANR

War wiederum 1972 2115 Spaltprodukt aus der

NPD hervorgegangen.
Wie Klaus Berger bcrichtet, befamd sich

die SdV/NRAO 1978 in einer Krise. MaBgeb-
liche Kreisc nus Berlin und Miinchen “er-

strebten cine primiir antisowjetische und im

Grundc prowestliche Ausrichtung. die den

realen weltpolitischen Gegebenheiten bereits

Seinerzeit nicht entspraeh“.
Im November 1979 erlolgte damn in Kirch—

heim/Hcssen die Spaltung der SdV/NRAO.

Im gleiehen Monat erschien in Kohlenz die

Zeitung »Wir selbst — Zeitschrilft fiir Natio-

nale Identitiim, die, so Berger “eine neue

Komponente in dcr NR-Szene darstellte“.

Die Beschaffenheit diescr »nenen Kompo-
nente<< wurde z.B. von Jan Peters friihzeitig in

mehreren Artikeln aufgezeigt.M Ein gut

recherchiertcr Artikel »Rechtsradikale im

griinen Gewande — Fakten und Trends«

cbenfails von Jan Peters und Mathias Thesen‘J

War fiir lange Zeit die beste Zusammenlas-

SUng und Darstellung der NR-Szene. In »Wir

selbst« Nr.2 verkfindete damals ein Horst J.

Ackermann aus Koblenz:

“Also lalSt uns in den GRUNEN gemeinsam
und ohne Scheu‘ zusammenarbeiten“. Die

spéiteren Mitinitiatoren der LDD, AxelEmm-

rich und Jiirgen Kraus (Koblenz) waren lang-

jihrige Mitarbeiter dieses ganz auf >>griin<< ge-

machten Tarnblattes. Der NRKA/PO ent-

stand, so Klaus Berger, am 26.4.1980 in Dfis~

seldorf, nachdem erste Bemfihungen um An?

néiherung zwischen »Wir selbst<<-Gruppe und

»laser«-Kreis im Jan/Feb. 1980 scheiterten,
und

“um die Zusammenfassung der nach der SdV/

NRAO-Spaltung )heimatlos< gewordenen
Nationalrevolutionfire in einer neuen, von

vornherein als Aulfbauorganisati'on konzi-

pierten Gruppe“
zu bewerkstelligen. Koordinator des NRKO/

PO ist zunéichst Horst J. Ackermann. Spiter
iibernimmt Armin Krebs aus Menden/Sauer—

land, der auch ffir die Zeitung Aufbruch ver-

antwortlich zeichnet, diese Aufgabe. Alle

Genannten findet man fibrigens wieder als

Unterzeichner des »AnstoB fiir eine Deutsch—

Deutsehe Altemative<<, dem Grfindungspa-

pier der LDD.

Braune Linke?

Der Journalist Siegfried Kurtschinski arbeite-

te damals unter falschem Namen bei der SdV/

NRAO mit. Er schfitzte die NR-Szene auf

“ca. 1000 Militante mit mehr als einhundert

bundesrepublikanisehen Stfitzpunkten . .

Die NR-Basisgruppen sind wahrscheinlich

die geffihrliehsten Rechtsradikalen. Es han-

delt sich nicht nur um tolpelhafte Waffenfeti-

sehisten, sondern ihr Konzept biasiert auf

Verschwérung, ihre Sprache klingt nach lin—

kem Theorieslang, und vor allem: Offen'tlich-

keit und Verfassungsschutz wissen nicht, wie

sie vorgehen““’.

Kurtschinskis Einschfitzung von 1979

klingt heute, 8 Jahre spiter, fibertrieben —

die Versuehe die Oko-Szene zu infiltrieren

waren und sind jedoch Tatsache. Klaus Ber-

ger in Seinem Strategiepapier:

Photo: Uli Mamat
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“Vor die Frage gestellt, welche Ansprechp-
artner es fiir die (Wie in der Weimarcr Zeit)
letztlieh jenseits von >reehts< und )links< ange-
siedlelten NR gebe, legte sich der NRKA/PO

angesichts der konkrelen Bedingungen jener
Jahre auf das linkc Spektrum einsschlicBlich

der Grfin-Alternativen und der Friedcnsbe-

wegung fest“.

Die »konkreten Bedingungem im cinzel-

nen sind, so Berger:
-— “Seit 1977/78 bildeten sich, zuniichst auf

regionaler Ebene, erste >Grfine< Gruppie-
rungen heraus, im Januar 1980 erlolgte die

Griindung der griinen Parteii In dieser

sammelten sich anfangs durchaus auch

Krfifte, die von Positionen eines gesamt-
deutschen Neutralismus ausgingen (ehe—
malige Partei AUD), nonkonlorme Wert-

konservative und weitere Personen, mit

denen ein Gespriich lohnend schien.
— Im Mfirz 1980 loste sich die >maoislische>

und betont gesamtdeutschnationale KPD/

Rote Fahne auf, was zahlreichc potenticlle
Ansprechpartner fiir die NR >freizusetzen<

sehien.

- Seit 1980 entwickelte sich die Friedensbe-

wegung, die naturgeméiB nicht umhinkam,
auch Fragen der Blockbildung, der Sou-

verénitéit und der deutschen Tcilung zu

diskutieren.
— Im Januar 1981 erschien das Buch von Pe-

ter Brandt Lmd Herbert Amman »Die Lin—

ke und die nationale Frage<<, das einen

linger anhaltenden und damals rclativ

breiten DiskussionsprozeB in unscrem

Sinne ausléste.“

Linke Braune!

In einer kfirzlieh in Oldenburg erschicnenen
Broschiire mit dem Titel »Die motionnle

Frage< als revolutionfirer Storlaktor?« wird
fiber die Rolle der Nationalrevolutioniire ge—

sagt: “Immer wieder im Sog von revolutioni-
ren Situationen spielen sie den Part dcr ver-



'5 man: Im-‘o

deckten Konterrevolution: in dem sie an be-

rechtigte Forderungen anknupfen und sich

als ihre wahren Verfechter darstellen. Das

bevorzugte rhetorische Mittel, das schon der

Romer Quintilian kannte ist die >>Diversio<<z

Zersetzung der gegnerischen Argumenta-
tion“.”

Diese Aussage paBt gut zu dem, was Mar-

cus Bauer aus Bochum in einem 27-seitigen
Strategiepapier der PO mit dem Titel >>Fflr ei-

ne Kurskorrektur der NR« von sich gibt:
“Hinsichtlich der >Zielgruppen< wurde in den

letzten Jahren hauptsachlich versucht, vor al-

lem in sogenannten >Linkskreisen< ffir natio-

nalrevolutionare Positionen zu werben. Ideo-

logisch fand dieses Bestreben seinen Nieder-

schlag in dem Bemiihen unsere Programma-
tik in sin marxistisches Denlkschema zu pres-
sen und sie in eine >linlke< Tradition zu stel-

len“.

Dieses >>Untertauchen<< in der Linken Wur-

de auch vom éiuBeren Erscheinungsbild un-’

terstfitzt. In einem Bericht der taz fiber das

Deutschlandtreffen der NPD am 17. Juni

1980 in Philipstal wundert sich Autor o.k.

fiber Neonazis mit langen Haaren, PLO-

Tuch, IRA-T—Shirt, Anti-AKW-Plakette und

schwarzem Stern an der Lederjacke'z.

Torpedierte Anbiederung

Ausffihrlich berichtet Klaus Berger in sein‘em

Papicr fiber die Sehwierigkciten der NR-Un-

terwanderungsstrategie:
“Die Folge (der Festlegung aul links. Anm.)
war cine konzcntrierte Aktion zahlreicher

Presseorgane (u.a. DVZ. PD], Stern. Arbci-

terkampl' und Alternativbliitter. z.T. auch

taz!) gcgcn jede Anniiherung zwischen NR

aul' der einen. linken und grfinen Kriilten auf

der anderen Seite. Namen von Journalisten
wie Jan Peters. Peter Krantz, Hartmur Meyer
and Ulrich Vélklein stehen dabei fiir die >har-

‘te( journalistische Art der Torpcdierung, Na-

urcus

'
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men von Sozialwissenschaftlern wie Arno

Klénne, Peter Dudek und Eike Henning fur

die >weiche< und wissenschaftliche Variante.

(. . .) Ergebnis: aus den Grfinen wurden wir

(z.T. mit formlichen Ausschlquerfahren,
z.T. durch personliche und politische Isolie-

rung) herausgedrangt. Linke, die mit uns

Komakt hielten (etwa LDD oder Tubinger
Club Voltaire) wurden zur Distanzierung ge-

nétigt. (. . .) 1980 bis ca. 1984 wurde der

NRKA von einem publizistisch weit fiberle-

genen Gegner standig nach dem Motto >se-

arch and destroy bekéimpft und dadurch per-
manent in die Defensive gedrangt.“

Zu diesen Schwierigkeiten gesellten sich

andere Probleme zumeist ideologischer und

psychologischer Art:

“. . . denn das uns nach wie vor prinzipiell
wohlgesonnene und leieht zu'géngliche Poten-

tial, das,nun einmal, ob es uns paBt Oder

nicht, wie die meisten NR frfiher auch, in na—

tionalen, konservativen, also >reehten< Krei-

sen zu finden ist, wurde aufgrund dieser Ent-

wicklung enttéiuscht und abgestoBen, wohin-

gegen jene Zielgruppen, auf die hin dieser

Kurs ausgerichtet war, ihn offensichtlich als

das empfanden, was er in nicht unerheblichen
MaBe doch auch war, namlich als einen An-

biederungsversuch“, so Marcus Bauer in sei—
nem Papier.

Krasser formuliert es Klaus Berger: “Die

derzeitige Uberanpassung an den Gegner
tragt bereits eindeutigmasochistische Zfige.
Ich sehe es jedenfalls nicht mehr ein, einem

NPD-Mann, der mir freundlich die Hand

reieht, in den Hintern zu treten und einem
DKPler Oder >Griinen<, der pausenlos auf

mich eindrischt, in selbigen hineinzukrie-
Chen!“

Sein Fazit: “Spiitestcns ab 1985 war die

bisherige Strategic und Zielgruppenorientie-
rung nicht mehr aufrechtzuerhalten . . . vor

allem darum,'weil sich zwischenzeitlich her-

ausgestellt hatte, daB die positiv an uns Inter-

essierlen in der Regel unzufriedcn und meist

junge Leute aus dem >rechten< Dunstkreis

wearen, die wir hatten integrieren konnen —

wenn wir uns ein wenig mehr auf sie einge-
stellt und sie nicht durch das stupide Nach-

plappern antifaschistischer Phrasen unserer

eigenen Gegner vor den Kopf gestoBen hat-

Marcus Bauer stellt resigniert fest: “So
bleibt anschlieBend festzuhalten, daB gerade
unter dem Gesiehtspunkt >linke< Gruppierun-
gen und Personen anzusprechen, das in den
letzten Jahren deutlich gewordene Bestreben
sich um jeden Preis ein linkes Image zu ver-

schaffen nicht nur erfolglos, sondern sogar
schadlich war.“

Linksahweichler

Die Schuld an der 7-jiihrigen1erfolgloscn Ar-
beit des NRKA/PO wird nicht nur mit der
massiven Torpedierung durch linke Kreise

begrundet, sondern auch in den eigenen Rei-
hen gefunden. Produkt der seit 1980 betriebe-
nen Unterwanderungsstrategie, bei der den

eigenen Mitgliedern wohl etwas zu viel zuge-
mutet worden ist, sind die als Bolscllewiki be-
zeichneten Linksabweichlcr im NRKA/PO.
Klaus Berger fordert in seiner Sehrift:
“. . zuniichst die linkc Abweichung ent~

sehieden zu bekiimplen. die zur Zeit die

Hauptgefahr in der Organisation und das

I-Iaupthemmnis fiir die Gewinnung neuer

Kriifte darstellt“.

Hart zu ‘Gericht geht Berger iiber die von

)Linksabweiehlerm dominiertc Zeitung Auf-
bruch: “>Reehte< Leser sind mit diesem >Auf-
bruch< uberhaupt nicht mehr zu erreichcn,
>linke< Leser werden entweder plumpe An-

biederung oder das Werk zuruckgebliebener
Stalinisten vermuten“.

Marcus Bauer mahnt in einem Bcgleitbrief
zu seinem 27-seitigen Strategiepapier:
“Dementsprechend darl die Beschaftigung
mit, und die Berufung aul Marx und Co.

nicht zum Selbstzweck werden. So wie es

schiidlich ist, einen Gedanken oder einen BC-

griff nur deswegen abzulehnen, weil cr von

Marx und Co. s‘tammt (Antikommunismus),
ist es eine nicht weniger fragwurdige Vcrfah—

rensweise sich in sclbige nur deswegcn zu ver-

rennen, eben weil sie von den genannten Au—

toren formuliert wurden.“

Doch trotz der hartcn Kritik in den eige-
nen Reihen steht fur den NRKA/PO nach wie

vor eins nicht zur Disposition:
“Es muB nach wie vor unser Ziel sein Einzel-

personen sowohl von >links< als auclz >rechts<

fur uns zu gewinnen. Die Absage an ein >lin-

kes< Selbstverstfindnis schlieBt natiirlich kei-

neswegs aus, daB auch weiterhin >1inke< The-

menbereiche von uns besetzt wcrden. Dies

muB aber von einem spezifischen NR-Stand-

punkt aus erfolgen und darf nicht das Unter—

tauchen in der >Linken< zum Zweck habcn“,

so Marcus Bauer.

Kurskorr‘ektur und Abspallung

Die oben zitierten Papicre von Bauer und

Berger sowie ein drittcs vom Mainzcr Peter

Bahn, Titel »Zur Entwieklung der PO sowic
eine muglielhe Standortbestimmung<<. wurdcn

in einem Seminar dcr P0 in Wiirzburg vom

3(l.1().—1.1I.87 vorgclegt und diskutiert. AllC
drei fordern aufgrund der bishcrigen verl'ehl-
ten Politik der NRKA/PO vehement einC

Kurskorrektur in Form einer Oll‘nung nacll
rechts.

Marcus Bauer ganz konkret:
— “Hinsichtlieh der Oder-NciBe-Linic mils-

sen wir ffir eine zukiinflige Regelung p15-
dieren, welche die Zugehérigkcit (105

deutschen Ostens zum gcschichtlich ge-

wachsenen, deutschen Lebens- und Kul-
turraum in zufriedenstellender Weisc be-

rficksichtigt.
— Die Uberfremdungsproblematik 1111113 in

ihrer Bedeutung erkannt und unscrcrseits

aufgegriffen wcrden.
— Unsere geschichtlichen Traditioncn dfir—

fen nicht aus Angst vor den >Linken< VOT-

eilig kriminalisiert und ignoriert wcrdcn

(LB. Wehrmacht).“

Im Wfirzburger Seminar wurdc die Kurskor-

rektur offensichtlich vollzogen.
Diejenigen jedenfalls. die den alten KUFS

beibehalten wollten. sammeln sich scitdem in

einer Abspaltung der PO mit dem Namcn

Neue Perspektivcn. Die Kontaktadrcsse [fir

diese neue NR—Bliite ist (las Postfaeh 1195,

5420 Lahnstein von Axel Emmriclz. DiesC

Adresse war bislang die Gesehéiltsadressc (lcr

LDD und Kontakt fiir den >>Arbeitskreis BC-

freiung<< der P0.

In einer kiirzlieh erschicnenen »C)ffentli—
Chen Erkléirung<< der Gruppe »Neue Perska‘
tiven<< werden Massencintritte der »Nationa—

listischen Front<< (NF) und anderer NeonaziS

(in die PO) beklngt.” Mit Krokodilstriinen in

den Augen wird dort lamentierl:

“Die PO, urspriinglich als basisdcmokratisch. .,.,_,./,w
,Wflamm,
Wynnw-A-I



pluralistis‘che und linkspatriotische Bewe-

gung konzipiert, ist durch die Tétigkeit von

Spaltem und Saboteuren in den letzten Mo—

naten zur reehtsextremen bis neureehten

riickwiirtsgewandten und reaktionfiren Orga-
nisation verkommen.“

Und wcitcr:

“Das neuc Sprachrohr PO, der Mainzer

Rechtsmdikale Peter Bahn, der nach einer

360-Grnd-Drehung (NPD-KPD-Griine-PO-
Reehte) wicder an seinen ursprfinglichen

Ausgangspunkt zurfickgekehrt ist, ruft offen

zu Fraucnfeindlichkeit und zur Diskriminie-

rung von sexuellcn Minderheiten auf.“

Die offen neonazistischen Tone Balms’,

der von 1979—1985 Mitglicd der GRUNEN

und 21b 1984 bci dcr LDD arbeitcte”, hatten

besondcrs die Koblenzer PO-Gruppe ver-

schreekt. Axel Emmrich und Jfirgen Kraus

sind auch Mitglieder der >>A1ternativert

Sehwulengruppe Koblenz<<. Sehon vor der

Spaltung in Wiirzburg beklagten sich die Ko-

blenzer in cinem Offenen Brief an PO—Vor-

standsmitglied Dr. Holger Wille (Bochum),
daticrt vom 21.10.87:

“Anstatt die Klagen vieler Mitglieder ernst zu

nehmen . . . und dafiir zu sorgen, daB keine

Poster der Zeitschrift »Siég« in der Gesehfifts—

stelle hiingen, léiBt Du zu, daB aktive Mitglie-
der der PO von Peter Bahn mit der Nazi-Pa-

role >Bolsehewiki< diffammiert werden diir-

fen.“

Auf dic wcitere Entwicklung von »]Neue

Perspektivem darf man jedenfalls gespannt
5cm.

Links und Rechts gemeinsam?‘

Eins kann man der NR-Szcne in der Bundes-

republik nicht nbstrciten: sic warcm und sind

immcr noeh Impulsgeber fiir die gesamte
neofaschistisehe Rcehte.

In cinem Interview im >>Deutschen Alig—
mcincn Sonntagsblatt<< (Feb. 1982) durftc der

chemziligc ANR-Aktivist Miehacll Kiihnen

die neue Linie seiner spiitcr verbotcnen ANSI

NA propagieren: >>Nntionalrevolutionfir!«

Ganz dem linken Sprachgcbraueh angegli-
Chen sagte er: “Es mfissen alle Gefiihle, die

gcgen dieses System bestchen und die heute

cin diffuses Mifibchagcn darstellcn. gcbfin-
dclt und organisatoriseh gegcn dais system ge—

riehtet werden . . . Es gcht zuniiehst ma] dar-

um, das gegenwiirtige System zu sehwiichcn“.

und deshnlb ké'mnc cr sich sogzn' “cine Art

Stillhaltcabkommcn . . . mit einigen linkcn

Gruppcn vorstcllen . . .“‘5

1985 crgub sich in Bonn cine kuriose Situa—

tion: wiihrcnd in linken Kreisen mit der LDD

fiber rcehte Themen diskutiert wurde. gingen

Jungfaschisten dcr ANS-Nachfolgeorganisa—
tion FAP mit linkcn Sprfiehen auf Stimmen-

fang. Ganz wie Kfihncn es propagierte ver—

suchtcn sie sogar cine Art >>Stiilhalteabkom-

mcn« mit den Bonner Autonomen auszuhan-

dcin.

1n dcr FAP-Szenc erfreutc sich die Zeit-

sehrift Sicg wzichsendcr Bclicbtheit. Seit An-

fang der 80er Jnhrc ist Sieg nationalrevolutio-

niir ausgcriehtet:
“Ich wi‘lnsche schnsijehtig. daB alle >Linkem

und )Rcehtcm sich die Hiinde rciehen und ge—

mcinsmn fiir die Befrciung unscrcs unter—

driickten Volkes kiimpfen“, schrieb 2.B. Rolf
l’lcwkn ztus Recklinghauscn. Mitgliedi dcr

BRD-Lokalrcdaktion."‘

Die mssistische Monatszeitschrift des

osterreichisehen Reehtsextrcmisten Walter

Ochsenberger »Sieg
— Aktuell—Jugend/Pres-
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——Unfa||gefahren von Atom--

se-Dienst« fond seit 1983 regelméifiige Ver-

breitung in der Bu‘ndesrepublik. 1m Impres-
sum der BRD-Lokalredaktion fanden sich,
bald nach ihrem Verbot, Mitglieder der ANSI
NA, wie z.B. Thomas Brehl (Fulda), wie-
der". Ab Ende 1984 tummeln sich verstéirkt'
FAP-leute im Impressum: Jarggn Master

(Duisburg), Frank" Adloff (Detmold), Ber-
thold Dinter (Rheda-Weidenbrfick) oder Mi-
chael Kriimer (Dillenburg), der sogar zum

Stellvertretenden Schriiftleiter avancierte.18
AnschluBMan Sieg gab es auch aus dem

NRKA/PO-Umfeld. Im Strategiepapier von
Klaus Berger steht an einer Stelle, als es dar-
um geht, daB viele junge Leute aus dem

,
»rechten<< Dunstkreis aufgrund der falschen
Strategic des NRKA/PO‘ nicht integriert wer-

den konnten:

“So aber verloren auch viele von ihnen wie-
derdas Interesse an uns, sie schreiben bent:-
in der Netien Zeit, wursteln in der NF—Biele-
feld vor sich hin oder landeten bei Sieg, den

Republikanem oder wieder bei der NPD.

Sieg?

In der Tat findet man viel von der NRKA/

P‘O-Ideologie in Sieg wieder.

So z.B. verbindet >Sieg< mit den Linken:
“Gesunde Lebensweise, Umweltschutz, ge-
samtdeutsche Neutralitét und Friedenspoli-
tik“.“‘ Neben den fiblichen neofaschistischen
Phrasen findet man Forderungen wie:

“Deutsche raus aus der NATO (mit Sponti—
faust!)“ —— “ScthB mit dem Waldsterben“ ~

“Gegen AKWS“ — “Widerstand gegen Nach-

riistung“
— “Amis raus aus Deutschland und

Nikaragua‘“.
Bis 1985 zumindest die augenféillige Sym-

pathie fiir die Grfin-Altemativen:
. . (133 die Menschen darfiberhinaus eine

Sehnsucht nach einer neuen Bewegung emp-
finden, zeigen die Protestwéhlermassen fur

Grim—A1ternativ-Bewegungen in den deut-
schen Teilstaaten. Ich bin fiberzeugt, daB da-
bei der GroBteil dieser Protestwfihler nicht
ffir die GRUN—Alternativen votieren, son-

dern gegen die Systemparteien ihren Protest
zum Ausdruck bringen wollen.“2"

Daher werden alle Mitglieder und Sympathi—
santen immer wieder aufgefordert:
“Geht in die Basis! Arbeitet bei GRUNEN,
Alternativen, Nationalrevolutionéren usw.

mit. Bringt dort euer Wissen ein. Das wéiire
ein echter Fortschritt! Das wiirde den Gegner
verwirren! Dann wfiBte er nicht mehr, wo er

uns suchen soll und wie i‘i‘iberwachen!“21
Und in Annfiherung an die militante Lin-

ke:
‘

“Doch solange sich >Linke< und >Rechte< gig-

genseitig bekémpfen, haben die Besatzer
Grund zur Freude. Fur die Forderung
>Deutschland den Deutschem sowie fur die

Beendigung der widerlighen Nestbeschmut-

zung setzten sich nur die >Rechten< ein, wfih-
rend die >Linken< aus ideologischer Verblen—

dung nicht mit‘spielen. Dagegen kéimpfen die
>Linken< alleine aktiv gegen Umweltzerst6~

rung und Raketenstationierung, wiihrend die
>Rechten< sich zu fein sind, gemeinsam mit
>Chaoten< auf die StraBe zu gehen und wirk-
samen Widerstand zu leisten.“22

’Mitte 1985 zogen sich die FAPler aus Sieg
zuriick. Auch die praktische Annéherung an

militante Linke klappte nicht. Seitdem geht
die FAP verstfirkt gegen' Auto‘nome und
GRUNE vor.

». . . wursteln in der NF-Bielefeld

voir sich him oder landctcn bci Sieg . . .«, so

Klaus Berger. Vermutlich meintc cr hiermit

die beiden Nationalrcvolutioniirc Meinhard

Otto Elbing und Norbert Schnelle. Elbing, bis

1986 Mitglied der GRUNEN, ist hcutc ciner

der fiihrenden Schléger der Biclcfelder NF-

Bande23*24.

In Bonn fie! Elbing auf, als cr mit drci an-

deren Neomazis, niimlich Schnellc, Frank Bu-

chold (Krefeld) und Hartmut Hcgcr (Wil—
helmshaven), aus eincm Seminar des Ge-

samtdeutschen Studentenverbands (GDS, frii-

her ODS) kommcnd, sich an ciner Prfigclak—
[ion der FAP/WJ/Borussenfront gegen Bon-

ner Punker beteiligte.25+2"
Mitglied des ODS bzw. GDS war zumin—

dest bis 1984 Norbert Schnelle”. Seine Rollo
als Ex-V-Mann wurdc in anderen Artikcln

bereits erwfihnt.”

Der GDS hat sich in den letztcn Jahren zur

wichtigsten Studentenorganisation dcr Natio-
nalrevolutionére gemausert. Einc ausgc-
zeichnete Beschrcibung des GDS licfert Gabi

Db'rfller in einem Artikcl in der Oldenburger
Dokumentation?"

»Der GDS — his 1984 unter dem Namen

>Ostpolitischer Deutscher Studentenvcr-
band< (ODS) — ist als offizielle Studentenver-

tretung der rechts organisicrten Vcrtriebcncn

Mitglied im >Bund der Vertriebenem (VOI-
sitz: CDU-MdB‘ Czaja). Er ist als Gruppcn'
verband organisiert, in dem keinc Pcrsoncn,
sondern GDS-Hochschulgruppcn und lands-
mannschaftliche Studentcnverbh‘ndc Mitglicd
sind. Bereits 1982 bcschloB der Verband cin
>Manifest Neues Dculschland< (Vorwort: PC-
ter Bofldorf),.das allc wcscntlichcn' Punktc

enthéilt, mi; denen Nationalrevolutioniircvcr-

su‘chen, auf die Friedcnsbewcgung EinfluB zu

nehmen:

—

Anknfipfen an dcr atomarcn Hochru—

stung, die angcblich bcsondcrs das >dcut—

sche Volk< bedrohc;
—

nationalistischc Lokalisicrung dcr Grfindc
fiir die Hochriistung in der dcutschcn

Spaltung statt in ékonomischcn Interes-

sensgegenséitzen zwischen den Bléckcn;
— Kritik der Militfirbldckc als >k010nialc<

Unterdrfickung dcr europiiischcn >V61-

ken;
Kritik des Kapitalismus, der sozialcn

Marktwirtschaft und Favorisicrung cinCS

6konomisehen >deutschcn SondeergS<
(die antikapitalistischen Faschismusva-
rianten von Strasscr und Nickisch);

—

Anknfipfen an die Angcbote dcr UdSSR
aus den SOer Jahren fur ein wiedcrverci—
nigtes Deutschlzmd (Stalin-Note);
Propagierung cincs blockfrcicn wiedcrvcr'

einigten Deutschland in cinem Sicher-

heitssystem >cnlk010nialisicrtcr< Staatcn

Mitteleuropas.

uiese Punkte finden sich mchr oder wcnigcr
deutlich in zahlrcichcn nationalrcvolutionz‘i-
ren AuBemngen zur Friedcnsfrage, von den

>Jungen Nationaldcmokratem (JN) fiber

Eichberg-, Bahn-Tcxte bis zu selbstcmanntcn
>Linken< in nationalrevolutioniir bestimmtcn

Gruppen. wie LDD oder dcr >>Dcnksr2hrift

Friedensvertrag, Deutschc Konfédcration.

Européisches Sicherhcitssystcm<< dcs Berli—
ner Eichberg-Freundes Herbert Amman und
des dekerrechtlers Theodor Sch weisfurth«. ,1:



Gesamtdeutscher Studentenverband

Vorsitzende des GDS/ODS sind Harald Wei-

sig and Pete’r Bo/3dorf (friiher Meerbusch

jetzt Bonn). Milt Volker Beecken and Chri-

stian Heck (beide Géttingen) betrieb BOB-

dorf lange Zeit die nationalrevolutioniir aus-

gerichtete neofaschistische Jugendzeitschrift
»Aktion«. Weitverzweigte Verbindungen des

GDS zu Neonazis, insbesondere zu den mili—

tanten Kreisen‘in Gdttingen, Bielefeld und

im Ostfriesischen, bellegen die jahrelang ord-

nungsgemiil} eingereichten Protokolle der

ODS/GDS-Hauptversammlungen im Ver—

einsregister des Bonner Amtsgerichts.27+3“
Mitglieder sind oder waren z.B.: Hartmut

Heger, Hermann Mietz 11nd Joachim Apel.
Mietz und Apel waren laut einer Antifa—Bro-

schiire der Emdener GRUNEN im Ostfriesi—

schen als Griinder von Wehrsportgruppen
aktiv.“ Uber die Rolle Joachim Apels als' V-

Mann siehe Anm. 32. Heger war Mitbegrfin-
der der >>Wilhelmshavener Liste fiir Ausléin—

derbegrenzung<<.33
Weitere Mitglieder des GDS sind Oder wa-

ren Chfistian Heck, Volker Beeeken und

Hans-Michael Fiedler. Deren Umtriebe in

und um Géttingen sind schon zahlreich doku-

mentiert worden.3“*35+3" Weiteres prominen-
tes Mitglied des ODS/GDS war der Freund

Karl-Heinz Hoffmanns, nfimlich Axel Heinz-

mann (Tiibingen).37
Im August 1985 hat Innenminister Zim-

mermann den GDS als >irechtsextremistische

Organisatiom bezeiehnen lassen.38 Héiufiger
Gas: bei GDS-Seminaren ist Peter Bahn. Arn

14.]15. 12.1984 referierte er in Kéln iiber

»den Stand der deutschlandpolitischen Dis-

kussion in der Grfin—Alternativen Bewe-

gung.«” Die von BoBdorf herausgegebene
GDS-Information bringt altbekannte NR-

Themen: »Die nationale Frage aus marxisti-

scher Sicht<< von einem Dr. Reinhold Ober—

lercher (friiher SDS-Hamburg) oder ein Ge-

spréieh BoBdorfs mit MdB Dr. Bernhard—

Friedmann iiber die >>Wiedervereinigung<<,
der in Gerd Vonderachs Zeitschrift Gezeiten

(Oldenburg) nachgedruckt worden ist.’9

Beobachtung tut weiter Not.

Anmerkungcn:

' De Schnfiss, Ausgabcn 5, 6, 7, 8 (1985)
2 De Schm'iss, 5, 5.331. »Wir schcrzen ja nieht

. Herr Bien'xmann. Wir sind Brandstiftcr.«
3 De Schm’iss, 6, S. 6
“

Arbeiterkampf Nr.284 (1987), S. 22 >>Rechte

Provokationen in linkem Gewand<<
,

5

Arbeiterkampf Nr.254 (1985), S. 10ff »Es

deutscht so link, wenn deutsche Linke deutschem
"’

Vcrfassungssehutz 1974, Juli 1975, S. 34

.7 Arbeilerkampf Nr.166 (1979), S. 10f. >>Tenden—

zwende: Wird aus grfin braun?«
5

Arbeiterkampf Nr 186 (1980) S. 16f. »Gri'm

oder Links?«
9 Antifaschistische Informationcn Nr. 2 Sept/Okt.

1980, S 13— 19
"’ siehe >>Rcvolten von Rechts¢< in >>Neofaschismus
— die Rechtcn im Aufwind<<, SPV Berlin 1979
” >>Die >nationale Fragc< als revolutionfirer Slérfak-

tor?« Dokumentation und Diskussion fiber den Ge-

Zeitenwcehsei an der Uni Oldenburg, Ende 1987

'2
taz, 20.6.1980 S. 8

” Studien von Zeitfragcn, Hef13(1987), S. 31
‘4

Oldenburger Dokumcntation, S. 22, Glossar.

»Bahn, Peter<<
'5

Arbciterkampf Nr.221 (1982), S. 15ff »Was

macht die Neonazis altraktiv?« und »Wer ist Micha-

el Kiihnen?«
‘6

Sieg, Nr.12 (1984), S. 2
‘7

Verfassungsschutz1983,_.lu_ni 1984, S. 148

17
‘8

Sicg,Nr.1(1985), S. 2 + 19
’9 Beiblatt zu Sicg, Nr.4 (1985) >>Deulscllcs Jugend-
Bildungswcrk gegriindet . . .«

2“

Sieg-Flugblatt »Widcrstand«, Beilagc zu Sicg,
Nr.1 (1985)
2‘

Sieg, Nr.4 (1985), S. 17 »Dic Neuc Rcchlc —— cine

Analyse<<
22

Sieg, Nr.7 + 8 (1985), S. 8 Rolf Plcwka: »Ge-

meinsamer Widersland!«
7“ Stadtblatt Bielefcld Nr.4 (1986)
2‘»l\Iationalislisehe Front in Bielcfeld<< Dokumcnla-

tion dcr WN/leA (1987)
25

Arbciterkampf Nr.273 (1986), S. 21 Andres Gar-

cia: >>Wie Tornado fcgtcn deutsche Recken . . .«

2“
laz, 20.8.86, S. 8, KratflMcyer: ,,De11[sche Rck-

ken fegcn durchs Punkcr-Gcsindcl«
2”

Vereinsregisler, Amtsgericht Bonn, Registrier-
nummer 2918
2"

Arbcitcrkampf Nr.283 (1987), S. 29 »Neonnzis1n

Bielcfcld«
2"

Oldenburgcr Dokumentation, S. 161". »GDS«
"3

taz, .10 6. 87 Peter Kratz: >>Bundcsmillcl fi'lr rech-

ten Studcnlcnvcrband<<
3’

Arbciterkampf Nr.229 (1983), S. 28 >>ANSINA—

Aktivitéiten in lEmden«
31

Arbeiterkampf Nr.253 (1984), S. 24 >>Eine be-

dcutungslose Randfigum
.

1‘
Arbeitcrkampf Nr.221 (1982), S. 14 »Kurzmel-

dung: Wilhelmshavem
3‘

Arbeiterkampl Nr.164 (1979), S. 26 »Neuc Be-

weise gegenBGéttinger Nazi-Zenlrum«'
’5 Antifaschistischc Informationen Nr.1 Juni/Juli

1980, S. 36 »Hans-Michac1Ficdler: Drahtzieher dcr

Neonazis<<
3‘" Antifaschistischc Informationcn Nr.2 SethOkt.
1980, S. 8f. >>Bcispiel Hannoversch-Miindcm
3’

Arbeiterkampf Nr.186 (1980), S.3f. »Einzeltiiter

oder Strategic dcr Spannung?«
3" >>Innere Sichcrhcim — Informationen dcs Bun—

dcsministers dcs Inncrn/Augusi 1985

3" GDS-Information Nr.2 (1986)
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RechtS-Presse

In dem der SPD nnhcstchcnden 1.11. W. Dietz‘

Verlag Nachf. Bonn erschicn cine Ubersicht

fiber die Prcssc rechtsradikaler Gruppen.
lDer Sprachwisscnsclmftlcr Siegfried Jiiger .

fungicrt als Hernusgeber fiir cine Duisburger ,

Arbeitsgruppe. die die iiber 130 regelmiifl"

gen Zeitschriltcn der Rechten niihcr beleucli-

tet. Dabei gehen sic auf die Unterschicde in

Ideologie und Absicht ein und zeigen andc—

rerseits die personcllcn Quervcrbindungen
auf. (Rechtsdrnek, Siegfried Jt’iger (Hg),
Dietz (I), 272 S.,19,80 DM).

Neben eindeutig neonazistischen Schriftcn

oder denen der >Altreehten< von NPD, DVU

etc. werden die Schriften der Nationalrcvolu—

tioniire und der Republikancr untcrsucht.

1m Zusammenhang mit Jorge Garcia's Fol-

gerungen fiber das Scheitcrn dcs >linkcn< NR- ..

Ansatzes sollen hicr beispielhaft einigc Er-‘

kenntnisse der Arlbcitsgruppe zur (ehemali-
gen?) NR-Gruppe um die Zcitschrilt Wir

selbst wiedergegcben werden.

Die Autorcn haltcn cs [fir sichcr. daB die

Koblcnzer Wir Selbst—Gruppc ihr Anhiinger-
Potential in cine neuc rechte Snmmlungsbc—
wegung einbringen will. >>Dzis verbindcnde

Zaubcrwort ist dnbei >werlkonservntiv<. (Jii-
ger. S. 62). »Wertk0nservative lmben (Ierzeil -

nieht nur die Chance, somlern (me/1 die Pflicht
zur organisatorisehen Formierung. Ob die

Partei Franz Seltdnhubers in (Ier Luge sein

wird, diese Chance zu nutzen, [iii/1g! ganz we-

sentlich davon ab, 01) sie es sc/mfft, sic/z zum

Spraehrohr der Wertkonservativen aller Ln-

ger zu maehen und eine klare Trennlinie zum

Rechtsextremisnms zu zie/zen.« ( Wir Selbsl, 1/

87)
Die (>neu rechtc<) NR-Gruppe um Wir

Selbst also aul dem ch zu den (>alt-rcch-
ten<) Republikanern? Und damit klarer poli-
tisch lokalisierbar? -— Es spricht ciniges da-

fiir:

1979 war Wir Selbst von einer Koblenzer Grz‘i-

nen Zelle um Siegfried Bublies (friiher Junge
Nationaldemokraten) und Karl defkes (friiv
her Bund Heimattreuer Jugcnd) gegrijndet
worden. llnhaltlich —

vor allem fiber Hennig
Eichberg. einen der Haupttheoretiker der

NR — sollte das Ethnoplurnlismus-Konzept,
bcgfinstigt durch die Vorliebe der Linken fiir

die Regionalismus—Bewegungcn (ETA. IRA.

etc.), 2115 neuer >Antiimpe1‘ialismus< in brei-

ten Kreisen akzeptabel gemacht und im Rah-

men der Friedensbcwegung cin linker Natio-

nalismus etabliert werdcn. Dazu dientcn u.a,

aueh Diskussionen mit Rudolf Bahro in Wir

Selim. Passend dazu grfindete WirSelbst1983

die druck + text GmbI-I. eine eigene, genos-

senschaftlich betriebene Druckerei, die —

nach dem Vorbild der linken sclbstverwaltc-

ten Druckkollektive und der Zeitschriften

der Alternativszenc — die >>Existenz einerso-

zialistisehen Zeitschrift mit natiomflrevolutio»

m'z'rem Ansprueh . . . (and) Hoffnung aufein

mzabhiingiges, geeintes
‘

sozinlistisches

Dgufschlflntl<< (Wir Selbst, Mai 1983) absi-

chcrn solltc.

Inzwischen sicht das allcs ctwas nnders

aus: Aus dem Verlag Bublies + Haffkes wur-

de der Verlag Heitz + Hc'iffker und seit 1987

wird der Vcrlag von Karl Ht‘iffkes, Werner

Georg Haverbeek und Heinz Mnhncke gelei-
tct. Ma/mcke gehért laut den Recherchcn der

Arbcitsgruppc zu den hohcn Funktioniircn

dcr DDF (Die deutsche Freiheitsbewcgung),
die als wiehtige >>Hintcrgrundsorganisation<<
der militanten Rechtsradikalen cingestuft
wird. (Ihr Organ heiBt »Der Bisnzurek-Deut~

sche«; ihr Ft‘lhrcr ist Otto Ernst Remer. der

stolz darauf ist, den >>Aufstand des 20. Juli«

niedergeschlagen zu haben; dcr FAP—Fi‘ihrer

Pepe ist seit 1983 Mitglied der DDF.)Mahnk-
ke ist gleichzcitig Republikaner und min

12.5% an dcren Vcrlag Res-Publicn-Gmbu

bcteiligt. Haverbeck hatte 1958 den WSL

(Weltflbund zum Schutze des Lebens) gegrfin-
det. Uber-»gesunde (biologisch-dynamische)
Erniihrung<< werden rcaktioniire Inhalte an

gréBcre Bcvélkerungsteile ngracht. Der
WSL betrcibt in Vlotho ein Tagungszentrum
(Collegium .Humanum). in dem 1985 gulch die
ANS tagen durftc. Seit 1987 (offensiclitlich
dziis Jahr dcr Wende in dieser Szcnc) propa_
gicrt auch der WSL cine Wcrtkonservative
Bewegung, die 1991 Zur Bundestagswahl als
Partei konsolidiert sein soll,

Personen und dariibcr vertrelene Organi-
sationen sind also keineswegs zuféillig im Wir

Selbst-Verlag und die ncue politisehe Aus-

richtung in Richtung REP ( — Oder auch.

von Wolfgang Haug

nachdem diese Gruppicrung ncucrdings bdsc

Wahlschlappen crlittcn lint. untcr andercm

Parteinamcn, in den SiCh die verlalicbenen

REP-Anhijnger claim ihrcrscits nls festen BC-

standteil einbringcn —) besti‘nigt sich dadurch
deutlicher als (lurch politisehc Argumentatio—
mm in verschicdcncn Artikcln. So hat die >gc—
noissenschaftliclim Druckcrei den Schwcnk

(zurfick) nach ganz rcclns hcrcits vollzogcn.
denn dort werden — laul der Arbcitsgruppcn-
Untersuchung (S. 62) — inzwischcn auch an—

dere rechte Publikntioncn gedruekt:
DESG-INFORM. Dnbei hundclt cs Sich um

den Informationsdicnst dcs ncurcehten Ideo—

logiezirkels DeuIselz-Europiiisclze Smdiengc-

sellschaft. (Gcschiiftsfiihrcr: Klausdictcr

Ludwig, cler wicderum Anteilseigner bei dcm

rechten Nation-Enropn-Verlng ist und (1011

Vorsténden des Hilfs'komitees Sin/[idles Afri-
ka und des Bundex Deum‘lier Solidarislen 2m—

gehért.)
’EUROPA. Zeitsehrift dcs ncurcchten Natio-

‘nal-Européiischen Jugcndwcrks.
CHRISTEN DRUBEN. Organ (les Christ-

'ch-Paneumpiiischen Studentcnwerks c.V-

(Yprsitzende: Wnlburga ron llnbxbm'g).
SUDAFRIKA JOURNAL. Organ (lcr

9%Deutseh-Siidafrik(mixclien Gesellsc/Inft. die

W
.fiir das Apartheids-chime wirbt.

Dicse letztcrc Verbindung l‘iilirte (lazu-

daB der an Wir Selim zingeschlosscne Buch-
f vertrieb VAV neucrclings nuch »je(le.s‘ Brie/I
'aus Siidafrikm hesorgt. (.lz'iger. S. 62)

Die inhaltliclle Wendc von den Sympmhi-
santen jeder nutionalcn UnzibhiingigkCiISbc'
wegung (also 2.8. der IRA gegcn GroBhri-
tannien, der Korscn gcgen Frnnkrcich Ode"

der Basken gegen Spnnicn) hin zu VCI‘II‘CICF”

alt—recl‘ntcr. »\verlkonservnlivcra (I‘ilSsiSIi'
scher Apartheids—) Vorstcllungcn ist Von den

Funktionéren vollzogen. die NR—Busis
scheint’s nicht zu stdrcn; vcrmutlich. weil siCh
fiir cine >wertk0nservative< I’nrtci zwisclicll
CDU/CSU und NPD/DVU limmzicll und Po‘

gtisch eintriiglieherc Pcrspektivcn crschlic-
en.





Fragmente zur [Constitution gegenwiirtigen
Bewufltseins
Oder der Kopf is! rand,

_

damit das Denken die Richtung findem kann.

But] still haven’t found
what I'am looking for.

(U 2)

In veranderten Zeiten transformieren sich die

Mythen, Konzepte, Wfinsche und Sehnsiich-
te. Mit welchen neuen Bestimmungen kann

es weiter gehen? Eine Frage, die in unziihli-

gen Gesprachen, in Kneipen und im kleinen

Kreis immer wieder angerissen wurde. .

Die grundsatzliche Frage naeh der Utopie'
steht meines Eraehtens ungelost, mit tiefen

Brfichen ilersetzt, zwischen Raum und Zeit.

Der Reale Ge‘danke auch wenn er zur Wirk-

liehkeit dréngt ist nieht ausreicl‘nend ffir die

Bestimmung des Handelns. Er erscheint fiir

den Moment als hinreichend, erweist sich

aber ffir eine neue politis‘che Ausrichtung
neuer Bewertung des Alltagliehen als zu man-

gelhaft. Dies ist eine subjektive Erfahrung
meinerseits, die ihre Bestétigung in den letz-

ten Jahren gefunden hat und die ich in gene-
ralisierter Form bei anderen ebenso wieder

angetroffen habe.

Was heiflt das eigentlich, lehen nach den

realen Gedanken? Ich verstehe hierunter die

kurze gedankliche Ausrichtung, also den

lEntwurf fiir den nachsten oder iibernachsten

Tag. Das Leben und das teilweisc Uberleben
in einem wie auch immer gearteten Alltag.
Was fehlt war und ist eine fibergeordnete Phi—

]osophie, ein gesellschaftlieher Entwurf, eine

Bestimmung van innovativem Charakter, die

den gegenwiirtigen Tendenzen Rechnung
trfigt. Das Leitmotiv der gesellschaftliehen
Verfinderung, die Utopien der Transforma-

tion von unten, die immer noch als Gespenst
meine Gedanken und Traume zu beschafti-

gen in der Lage sind, Ziehen schon lange nicht

mehr durch Europa, und haben ihre aktuelle

Bezogenheit als Hoffnungstriiger, Steigbiigel-
halter oder wie auch immer verloren. Die ge-
dankliche utopische Durchschlagskraft. inno-

vative Ausstrahlung unterliegt der schlei-

chenden Agonie.
Die Su‘che aber nach neuen Formen, ohne

die alte Identilfit zu ignorieren, in einer Epo-
che in der das sogenannte Apolitisehe. die so-

ziale individuelle Karriere (Yuppies, gesell-
schaftlicher Auf- Llnd Einstieg, wenn auch

nur als Scheinbild) zum generalisierten Ge-

danken geworden sind, ist mit gréBten An-

strengungen und Schwierigkeiten verbunden.

Der subjektive Verlust an politischer Iden-

titat (umsetzbarer), gekoppelt mit den au-

thentisehen Erfahrzmgen der letzten 15-—20

Jahre liiBt sich nicht, und das zum Glijek,
nahtlos in ein verfindertes gesellsehaftliches
Umfeld mit anderer Wertdominanz, integric-
ren. Der Mange] an innovativer Auseinan-

dersetzung. wenn er nicht in alte tradierte

Aktionsformen und Erklarungsschemata zu-

rflckfallen sol]. bleibt momentane Realitat.

Alte Strukturen, wenn auch teilweise' ober-

flachlichcr Art, sindaufgelost Oder in Auflé-

sung begriffen. Was bestehen bleibt, und das

habe ich auch bei meinen letzten Aufenthal—

ten in Berlin immer wieder stark erfahren,
sind einzelne atomisierte, denkende K6pfe
einer vormals >>kollektiven Struktum, im Be-

wuBtsein, daB das auf langere Sicht ein per-
sonlich wie auch gesellschaftlich unzufriede-

ner Zustand bleibt. Die personliche Unfahig-

keit des einzelnen, das >>nicht mehr wollen«,
die theoretische Ablehnung einer Rfickkehr,
bzw.Riickbesinnung auf tradierte Politikkon-
zepte, alsauch die sogenannte Wiederaneig-
nung des >>Privaten<< stehen diametral cler

Fortfiihrung des Gewohnten gegeniiber. Die
totale Ablosung vom Politisehen, gekoppelt
mit einer gIPost-neuen-Innerlichkeit, dem

Riickzug ins »nur« Private stellt ebenso kei-
nen gehbaren Ausweg dar.

Aber warum eigentlich nichtl? Es er-

seheint doch kurz vor einer Jahrtausend» und
auch noch Jahrhundertwende nicht geboten
sich von der tradierten Rechtfertigung eines
abstrakten Anspruches vom politisehen Indi-
viduum erschlagen zu lassen.

- Aber es ist ja auch nieht der politische An-

sprueh, egal aus welchen Sourcen er seine
Kraft schépfte, sondem die Erkenntnis, daB
die Authentizitéit des Einzelnen, die Erfah-

rungen der letzten Jahre, die heute nicht
mehr im gleichen MaBe als umsetzbar er-

seheinen und sind, zu einem sp‘Lirbaren und

fiihlbaren Mange] fiihren.

Die verinnerlichten sozialen, kollektiven, po-
Iitischen Fragmente bleiben als akkumulierte
Bediirfnisse bestehen, die sich nicht gegen die

Normalitiit einer gesellschaftlichen Konfor-
mitéit eintauschen llassen. Dieser Zwiespalt,
der sich meiner Auffassung naeh sehr stark
im Bewufitsein des Einzelnen niedergesehla-
gen hat, stellt aber andererseits erstma] keine
Basis der lionkreten Umsetzung oder theore-
tischen Neuorientierung dar. Hierzu sind
mehrere gesellschaftliche Komponenten not-

wendig. die es zu erarbeiten gilt. Bloelh’s

Prinzip Hoffmung weist zwar sehon in eine
diskutierbare Richtung, wobei aber die kon-
kreten Fragen auch erstma] unbeantwortet
bleiben. Vielleicht miissen sie es auch! Die

Fragen auf was kénnen wir hoffen, stellen

sich so nicht; denn das “Auf was“ muB von

uns beantwortet werden. Die heute abgebro-
chenen leeren‘ Formeln, auch wenn sie zu ei-

ner bestimmten historischen Phase einen
Kern von Wahrheit in sich trugen, erweisen
sich schon seit Jahren als ineffizient mangels
gesellschaftlicher Ausstrahlungskraft und der

Nichtadaption an den gegenwiirtigen Zeit-

geist.
Die authentischen Kollektiverfahrungen

eines jeden Einzelnen von uns sind notwendi-

ge Bausteine einer Stufe der Entwicklung ge-
wesen (und sind es noch immer). die auf kel-
nen Fall negiert werden darf und kann. Sie

(die authentischen Kollektiverfahrungen)
pragen im positiven Sinne unsere derzeitigen
gesellschaftlichen Wert- und Moralvorstel-

lungen und haben uns im groBen MaBe sensi-
bilisiert gegen eine Ausriehtung der post-neu-
cn-Innerlichkeit. Unsere momentane Kritik
des Bestehenden, unsere Zweifel als auch un-

sere zeitweilige Hilflosigkeit sind Ausdru‘ck
authentiselher Erfahrungen, also gefiihlte, ge-
lebte und keine theoretiseh angeeigneten.

Die Frage was wir aus dem bisher skizzier-
ten an Erkenntnis entwickeln mfiBten‘ wird
auch in diesem kurzen Artike] nicht zu beant-
wertcn sein. wobei doch davon ausgegangen
werden kann, daB Erkenntnis fiber die Ver-
héiltnisse der erste Schritt zu deren Veriinde-
rung beinhaltet.

»Dcr Kopf is! immer voraus

er {St (1113 mobilste und

schwerfiilligsre Ding zugleich.
1m Kopfemspringl dais Neue,

aber I'm Kopfhaftet auch

am Iiingsten das Alte!«

Ludwig Feuerbach. 1843

Das Schielen auf cine neues >>Rcvoluti0nfires

Subjekt«, welehes in alter Tradition uns jelzt
nur im neuen Gewande verblcnden sol], ha—
ben wir LLa. in unseren These” zum Vcrfall
und Auflésung der Arbeit provokativ als 0b-
solet erklart, denn es wird die soziale Bewe-

gung bestenfalls 10 Schritte zuriickwcrfen, als

auch nur einen in Richtung sozialer Emanzi-

pation vorwéirts‘ bringen. Beispiele dieser Er-

satztheorien lassen sich geniigcnd findcn. CS

sei in diesem Kontext nur auf die »Neue Zu-

sammensetzung der Klasse« a la Wildcat hin-

gewiesen, welche einen klarcn und eindeuti-

gen Beleg dafiir licfert, wie mittels gréBten
theoretisehen Klimmziigen. die in sich zwei—
fellos logisch erscheinen, tradiertc Politikfor-

men, Erklérungsschemata auf die heutigc
veranderte politische Landsehaft und dercn
ebenso veranderten (Skonomischen Determi-
nanten gepresst werdcn sollen.

Der Blick geriehtet auf die kiimpfenden
Massen, die »abstrakte Kollektivitiir der Stra—

Be«, wird in naher Zukunft nur als geschieht—
licher Ausnahmefall (Ventilfunktion) von der

Geschichte vereinnahmt werden, und befrie—

digt von daher nur im konkreten Moment des

Ausbruches unsere Triiume einer >>cxplodie—
renden Kollektivitiit<< dcr StraBe, diepunktu—
ell mit mehr Bauch als Kopf gclebt wird und
unsere Traume der gesellschaftlichen Trans-
formation von unten hierbei niclzt einlésen
kann. Dieses >>Fest der SlraBe<<, welches es

nicht zu verwechseln gilt mit dem >>Stral3en-

Fest<<, auch wenn Cine Sprachverwandschaft
unstreitbar gegeben ist, hat cine lebcnsnot—

wendige Funktion, vermittelt es doch. diC
sich der Normalitat cnlziehende Sozialitéit.
die sich aber mit gleicher Gesehwindigkeil
wie entstanden verlliichtigl.

Ffir die Zeitraume dazwisclzen. die allgemCin
als politische Kontinuitiit zu formulieren

sind, bleiben augenblieklich die alten Hand-

]ungssehemata lradierter Politk und dercn

Analyse, oder aber der wie oben skizzicrtc

Verlust, bzw. Mange] sozialer Utopie als Kri—

stallisationspunkt politisch—sozialer Aktion
und Reflexion.

Was verbarg. bzw. verbirgt sich hinter 50

abgerundeten Ausdriicken wie >>revolutionii-
re Utopiem ocler dcs >>politisch~sozialen Kri-

stal]isationspunktes«? — Doch nichts andchS

als die unterschiedliehsten >>Revoluti0nStho-

rien« dieses Jahrhunderts. So unterschiedlich

sireauch waren (Marxismus-LcninismuS. Slfl'

lirusmus. Kulturrevolution in China, Diktatur

des l’roletariats etc.), so gaben sic in der jC-
weillgen Epoche doch die Identitfitsschablo-
nen, die AnstoBe und Hoflnimgen revolutio—
narer bzw. sozial-revolutionz’irer Vcriindcrun-

gen.

Heute bieten uns selbige klassischen RC-

volutionsbilder und Utopien. die je nach
Couleur ihre Protagonisten sell)st an die

Wand stellten Oder zu Zalmrz'idcrn in ungcél-
ten Systemen verkommen lichn. keine inno-

vativen AnstéBe. sprieh Identifikationspunk‘
te mehr. Sie sind groBtenteils zu Negativmyt-
hen verkommen, (lie mit unseren konkreten

Bediirfnissen nicht in Einklang zu bringcn
Lllnd zu Wiinschen sind. und sich in dcr ihr im-

manenten Tenclenz zum Tcil ins Gegenteil
verkehrt haben.

Die bisher beschriebene Erfahrung stellt
an sich niehts besonders Neues (Jar. sondern

gewinnt nur an Bedeutung in der Konfronta—

tion mit dem Identitiirsvcrluxt cincr weitcrcll

Ebene, dem der Alternativkultur der letzterl

Iahre. Vereinfacht gesagt war und ist die Al‘



ternativkultur ua. auch eben ein Reflex auf

obigen Identitiitsverlust gewesen D315 sich

lossagen, das nicht warfien auf irgendeinen

Stichtag, sondern die >>Politik1n erster Perso-

n«,im hier und jetzt, wurde konkret umge—

sctzt. Wir wuBten, (1218 Revolution nicht

mehr db: Erstiirmung irgendeines Palastes

sein konnte dafur gab die Geschichte genii-

gend historische Beispiele. Der Mensch, also

wit muBten uns ebenfalls veriindern, damit

sich radikal etwas veranderte Die Auflie-

bung der Trennung von Alltag 11nd Politik,

von privater und dffentlicher Sphare, die1m—

mer nur Herrschaft zementierte, sollte umge—

kehrt werden. lDies bedeutete schon in den

70er Jahren die radikale An-Wiederaneig-

nung des Alltags, die Politisierung des Alltiig-

lichen dessen Umsetzung ihren Ausdruckin

der Alternativkultur, den Kollektiven etc.

fand. Es wurde versucht die Revolution

durch uns, das Subjekt, zu revolutionieren,

11nd ihrer maehistrategischen Emfremdung
die emanzipatorische Dimension entgegen

zusetzen. In diesem ProzeB befinden wir uns

immer noch, nur mit dem Unterschied, dais

er kein Neuland mehr darstellt, sondern wir

auf eine iiber 10-jéihrige Erfahrung zuriick-

greifen konnen, die uns jetzt mit neuen Er—

kenntnissen konfroritiert.

Es soll hier an dieser Stelle in keinster

Weise ein detaillierter' AbriB dieser Entwielk-

lung nachgezeichnet werden, noch eine tief—

greifende Analyse folgen, sondern es soll

»nur« zu einigen Erscheinungsformen Stel-

lung bezogen und die entsprechenden Fragen
gestellt werden: .

Haben wir nicht jene alten Revolutionsbilder

in den 70er Jahren durch ein »Neues« ersetzt,

den alles durchdringenden >>kollektiven My-
thos«, der sich phasenweise in eine Dogmatik
kleidete, die »nieht-kollektiv-Arbeitende« in

der Hochphase als Opportunisten diagnosti—
zierte?

Um nicht mtierstanden zu werden, soll

noch einmal hervorgehoben werden, daB es

sich hiermit nicht um einen Angriff auf Kol-

leldive im Speziellen handelt, sondern gegen
die damit oft einhergehende Engstirr’iigkeit
anderen Denkstrukturen, Formen, Facetten

des Alltags gegeniiber. Ist nicht in der Ver-

gangenheit aufgrund des dogmatischen A11-

spruehs auf Kollektivitfit in allen Bereiehen,
die autonome emanzipatorischer Entwick-

lung des Einzelnen zugunsten eben dieses

Anspruches stark reduziert, wenn nicht gar

verhindert worden?

Warum ziehen sich immer mehr der.

30—40-Jiihrigen aus dem politischen Geschc-

hen aktiv zuriick, und betrachten es nur noch

wohlwollcnd aus sicherer Entfernung? War—

um finden sic sieh'in den Strukturen, die sie

selbst einmal mit entwickelt und aufgebaut
haben, nicht mehr wieder?

Warum steigcn cigentlich verhiiltnismfiBig

wenige Jfingere in unscrc Projekte/Kollektive
cin?

‘

Ist es wirklich nul' wic M. Horx (Day Ende

der Alrcmalivcn, S. 56) konstatiert, das “oh-

ne alternative Sozialismion. das Arbeiten in

einem Projekt zu dem wird. was es objektiv
ist: ideologisicrtc Armut“?

Icln glaube daB sich der >>Bruch<< vieler mit

dcr Form der Alternzitivpmjekle und ihrer

kollcktiven Maximen nicht aus dem Scheitern

der Projektc selbst, sondern, und das er-

schcint das Paradoxe, aus der Verwirklichung

der Anspriiche heraus, vollzog. Dcnn an ir-

gendeinem Punkt der kollektiven Entwick—

lung, zumeist gerade dann wenn die Projekte

am »laufcn« sind, stehen sich individuelle

Emanzipationsanspriiche und die Gruppe
potzlich gegenseitig im Weg, obwohl es ja ge-

rade jetzt darum ginge, beides zu versehmel-

zen. Spiegelt sich hier nicht der schon uralte

Konflikt zwischen Kollektiv und Individuum,
zwischenKollektivismus 11nd Individualismus

wieder, der sich hier konkretisiert als Kon-

flikt zwischen individuellem Arbeitsethos

und kollektivem Anspruch. Jfingstes Beispiel.
dieser Art von Konflikt ist die Disknssion

fiber die Spaltung eines der filtesten Berliner

Vorzeigekollektive. leh spreche hier von K0—

MET (nachzulesen in der taz 11nd anderen

Zeitungen).
Wurde das Kollektiv niehi teilweise ZUI‘

Kontrollinstanz, das jede individuelle Aus—

formung und Qualifikation des Einzelnen als

>>Bedrohung<< empfindet, denn er/sie konnte

ja >>selbstéindig<< arbeiten und nur vor sich hin-

wursehteln, und sollte dann doch besser in ei-

nen normalen Betrieb gehen. Verhinderte

dies aber gerade nicht das, worum es den

meisten, die in Projekte einstiegen, eigentlich
auBer des abstrakten Anspruches, individuell

immer ging, ein eigenes Profil, eine Autono-

mie der Arbeit gegeniiber dem normalen Be-

rufsleben zu gewinnen. Hiermit soll aufge-
zeigt werden, daB neben dem Verlust, den ich

weiter oben schon mal als Mamgel bezeichnet

habe, auch ein Starker Identitatsverlust in den

eigenen Projekten zu verzeichnen ist, dessen

Ursprung in einem zu erstarrten dogmati-
schen Kollektivdenkschemata begriindet

liegt.
1n Wahrheit bin ich davon Liberzeugt,

dafl ichvmich niemals werde retten konnen,

wenn ich mir Rettung durch andere and

and nicht durch mich selbst erwarte.

Wenn die individuelle Autonomic

nicht zu Beginn einsetzt,

wie sollte man sie am Ende wiederfinden?
Und wenn wir ihre Verwirklichung nicht

beschlossen haben,

wozu sollten wir sie am Anfang bejahen?
Raoul Vaneigem

Die Wiederaneignung des' Sinns [an dieser

Stelle die herzlichsten GriiBe an Bill Bao, ——

Mitautor der Arbeits-Sondernummer-—, dem

es doch mehr um die Wiederaneignung der

Sinnlosigkeit geht], die Aufliebung des Man-

gels und die Wiedererlangung innovativer

Ausstrahlung, kann nur durch die Selbster-

kcnntnis der Fehler, des offenen undogmati-
schen Diskurses und Reflexion einhergehen.
Neue Rezepte kennen hier nicht gegeben
werden, wiirden sie doch dem Zic] selbst wi-

dersprechen.
Nur die autonome Emanzipation der Indivi-

duen ist die einzige Grundlage der klassen-

Iosen, herrschaftsfreien Geselisehaft.

Letzten Endes warden wir‘, Sie um! ich, when,
was wir aus diesen Fragmenten machen kon—

Hen.

Was mic/1 [Jerri/ft, so kam ich mir

wie ein Fisch var, der aus dem Wasser hoch-

springr
and aufder Oberfldche cine kleine, kurze

Schaumspur hinterlfifir
und der glauben ldflt Oder glauben mac/1611

will
*

Oder glauben méclzte oder vie/leicht

(antic/dick selbst glauba
def} er weiter unten,

dart wo man ihn mic/11 mehr sieht,
wo er van niemandem kontrolliert wird,

einer tieferen, kohfiremeren, ver’m‘infrigeren
Balm folgt.

Michel Foucault
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Jenseits der (")konomie
- Ausgangspunkte fflr ein

utopisches Wirtschaftskonzept

»Peter Ibbetsom. Cin Film aus dem Jahr

1935. wurde von den Surrealisten sehr geprie-
sen. Der zentrale Charaktcr. eingesperrt in

eine Hiitte. traumt davon, herauszukommen

und die Frau. die er liebt. zu treffcn. Densel-

ben Traum triiumt auch die Frau, und die bei-

den Traume werden zu einem. dcr dann von

beiden ais Realitéit gelebt wird. Die Grcnzcn

zwischcn Traum und Realitiit wcrden durch

die Kraft ihres Wunsches. sich zu treffen,

trotz dcr materiellen Unmoglichkeit niedcr-

gerissen: die Realitiit des Traums.

Kann Utopia. der groBe Traum des Men-

schen. getriiumt. ersehnt. als Realitiit be-

trachtet warden? A'us der Spannung zwischen

ihren zwei Polen - dem eines rationaien

Plans und dem eines Tranms — entsteht Uto-

pie; sic zeigt uns die Moglichkcit. dcn Traum

zu leben. Der utOpische Traum kénntc, wiir-

de er eher kollcktiv als individucll gelcbt. zu

eincr groBcn Kraft zur Umgestaltung wer-

den. Indem er niimlich dicsc sozialc Meta-

morphosc beinhaltet, konnte cr cs uns er-

moglichen. die Liicke zwischen Traum und

Realitiit zu schlichn. Innerhalb der utopi-
schen Dimension sind die bcidcn Bcgriffe
»Traum und Realitiit<< nicht liingcr unverein—

bar. Utopia ist nicht das Vorspicl zur Dcsillu-

sionierung bcim Erwachcn sondern zu einer

transformicrten Realitiit. Dic crtriiumte Ge-
sellschaft wird konkret ausgemalt‘ und dabei

basiert der soziale Traum auf rationalen Pléi~

nen. die beides zugleich sind, Negation des

soziallen Kontexts, in welchem sie alman-

chen, und Befreiung des unbewuBten Wim-

von Luciano Lanza

sches. So ist das utopischc Projckt cincrscits
Kraft

einer radikaicn Umgcstaltung und an—

dererseits immcr auch stark im cxisticrcndcn

Zu§tand verwurzclt. von wclchcm cs sich bc—
freten will. Sogar die kiilmstc Utopic ist nic

giinzlich »anders«.
Der echte utopischc Proch pflanzt sich

unaufhorlich fort; allc Ziclc. dic schon cr—

rolcht sind, wcrdcn zum Status Quo. nus Llcm

5101a in einem unatifhorlichcn Kontinuum cin

wetteres utopischcs Projckt cntwickcll. WC"
ches neues Lebcn aus dcr fortl‘ncstcltcndcn

Spannung bezieht.
Wir konnen uns (lie anarchistischc UIOPic

als dynamisch im pliysiologischcn Sinnc vor-

Vslwepenp Siafltistischc Zielc hcdcutcn ihrcn

T061; Defm dieiZicic. die wir uns hcutc set-

zen“ sand Wte 58hr wir uns auch bcmiihcn Infi-
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gen. unvcrmeidbar mit dcr Gcgenwart ver-

bunden. Wir miisscn genauso crkennen. dal}

die anarchistisehe Utopic. sclbst wcnn sic als

cxplizit offcnes Zicl formuliert wird. sich

doch gleiehzeitig in eincm bestimmtcn theo—

retisehen und ideologischen Raum bewcgt.
und zwar im Sinne cincr ideolagischen Kritik

an der dominierenden Ideologie und dcr

Ideolo‘gic der Untcrdriickten. die sie nur er-

sctzen wiirde. Welche Hypothese utopischcr
(")‘konomie _ist dann méglich. Wenn wir von,

dicscn Priimisscn ausgchen? Welchcn Platz

hat dic Okonomie in dicsen Projcktcn? Und

dcs wcitercn. gibt es tatséiehlich cincn Platz

fiir Okonomie in der utopischcn Vision?

Ul‘opisehe Denkcr und die Okonomie

Bcvor wir dicse Fragcn beantworten kénncn.

miisscn wir unscrc Vorstellungskraft in Rich-

tung Utopia in Bcwegung sctzcn. zum Land

dcr Ajojens. der Terra AllSlI‘flllS. miisscn die

Sonnensmdt durch das Tor dcs Sonncnunter-

gangs betrctcn. miissen untcr den Basiliade-

Inseln scgeln, mfissen die 100 Provinzcn [ka-

riens bcsuchcn, den Beriehten des wcisen a1-

tcn Mannes aus Nirgendwolauschcn Oder slo-

gar mit cincm Raumschiff zu den graucn Wii-

stcn von Armres lliegen.
Was wcrden die Bcwohner dicser nichtexi-

sticrcndcn Orte uns zu sagcn habcn? Wissen

sic, wic unscr Dilemma zu léscn ist? Werdcn

sic fahig sein, unscr Dcnken vom Druck un-

screr lrivialen Riinkc zu bcfreien?

Fragcn wir cincn aufs Geradewohl: >>A11cs

wird gcmcinsam besessen<<. erziihlt uns ein

Biirgcr Utopias und komint gleich einer ande—

ren Frage zuvor und sagt. daB >>jcdc Familie

ihre Produktc zum Umschlagsplatz bringt.
und diesc Warcn dann auf die vcrschiedencn

Lagcrliiiuser vcrtcilt werden. Aus diesen La-

gerhiiuscm nimmt sich jcdc Familic. was sic

braucht. ohnc Geld Oder cin andercs Kauf-

mittc]. Warum sollte man also auf Giitcr ver-

zichtcn. wcnn mchr als gcnug liir allc da sind?

Und in glcichcr Weisc. warum solltc man

Angst davor habcn. daB cincr mchr verlangt
als cr braucht?« (Literaturlistc Nr.l4. S. 154

und 197)
Das ist das mythischc >>Ne11mcn vom Gan-

zcn«. Und wenn wir unscren imaginiircn 1n-

formamen weitcr bclragcn. cntdcckcn wir.

dalS Verbindungen zwischcn Stiidtcn iihnli-

Chen Regeln folgcn. gcpaart mit ciner Art

>>Familicn6konomic<<s >>sobald der Scnal von

Amauroto. bcstchend aus drei Reprascntan-
ten jeder Stadl, chcnsmittcl cntdeckt. die in

ciner Stadt im Ubermalfi vorhandcn sind, in

der andercn abcr fchlen. versucht man den

Mange] der lctztcrcn mit dem chrflulfi der

crstercn auszuglcichen; und sie machen das

ohnc clwas dafiir zu bckommen. erhaltcn,

was sic brauchen von eincr anderen Stadt. So

ist die ganze Inscl wie cine Familie.« (14,
S. 207)

Einc Art Kommunismus findcl man auch

in der Sonncnsmdtz >>allcs wird getcilt; aber cs

gibt Amtspcrsoncn. die die Vertcilung kon-

trollieren; nieht nur die dcr lebcnsnotwendi-

gcn Dinge sondern auch der Bildung und der

Untcrhaltung; durch diesc Kontrolle vcrhin-

dert man. daB sich jemand clwas ancignct.
Sic sagcn. Eigentum beginnt damit. cin Haus

und Kinder und Frau fijr sich zu habcn. da

das dcr Eigenlicbe Vorschub lcistet; nm
Reichtfimer an den Sohn weitcrzugeben,
wcrden die Lcute anfangen, sich an gemcire

samcm Besitz zu vergreifcn. Wenn sie stark

und nicht iingstlieh sind. oder wenn sic cher

sclhwach sind. gicrig, heinntiickisch und

schcinheilig werdcn.« (4. S. 38—39)

Bernard dc Fontancllo sagt uns in seiner

Geschiclzre (Icr Ajojens. daB win AginaQ die

Bcgriffe dein und mcin unbekannt sind; 'abcr

nicht alles wird gctcilt. Niemand besilzt

Land; es gchi'n‘t dem Staat. der l'iir seine Nut»

zung und die Vertcilung seiner Friichte an al-

le verantworilieh ist,<< (7. S. 129) A11c.Pr0-

dukte wcrdcn gcsammelt und dann in den

cinzclnen Vicrtcln durch Mitgliedcr des

Stadtrates (Minchiskoa
—- Adoe) verteilt. 10—

kalc Verwaltcr (Minchiskoa) vertcilen die

Produkte dann an die vcrschiedenen Hauser-

blocks. wo die Hausvorstandc (Minchisti) sic

wicdcr an die cinzelncn Familien verteilcn.«

chn jemand cinen Rock. cinen Mantel odcr

cine Hose braucht, (das ist ihre gesamlc Klei-

dung) l‘ragt er den Minchisti. der ihm sol‘ort

das gibt. was er braucht. Andcrc. weniger

wichtigc Dingc. wcrdcn durch Tausch erwor-
‘

bcn.« »Es passiert jcdoch auch. dal3 Leutc dic

Wiinsclic ihrer Mitbewohner crfiillcn

Z.B. wcnn jcne. die in cincm Hans Zusam-

menwohncn. sehcn. daB dcm Naehbarn ct-

was fchlt. das sic habcn. bieten sic cs ihm an.

ohnc darum gebcten wordcn zu scin. Ich muB

jedoch dazu sagcn. daB dcr Geber crwartet.

bei ciner ahnliehcn Gclcgenhcit. vom Neh-

mcr auch cinen Gefallcn erwiesen zu bckom-

men.« (7. 5130—131)
Allcs in allcm haben uns die utopischcn

Schriftstellcr sehr wcnig iiber unscr Problem

zu sagcn: sic schildcrn uns sehr oft UberfluB

und Gleichheit. Gabriel dc Foigny. dcr

Schépfer der ersten libertfiren Utopic La Ter-

re Australe im Jahrc 1676 ignoriert das (Sko-

nomische Problem fast ganz. »Das rcsulticrt

aus dcr Mentalitéit der Einwohncr. die mit

der Neigung geboren werdcn. nicht mehr zu

wollen als die andcren. Wenn. rein zuléillig..

jcmand ctwas besitzcn solltc. das nicht alle

haben. wiire cs unméglich fiir ihn. es zu besit-

zen.« (6, S. 122) Fiir dc Foigny ist das Pro-

blem der Sozialstruktur' und der Frcihcit

wichtig: »Er lchrtc mich. daB dcr Mensch von

Natur aus frei ist. und daB cr sich nic‘ht nntcr-
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werfen kann. ohne seine Natur zu verleug-
ncn. ohne seine eigenc Nalur zu unterdriik—

ken; er maeht sich zum eigenen Sklaven. was

ein Widerspruch und extreme Gewall isl. Er

lehrte mich. daB das Wescn des Menschen in

seiner Freiheit hcsIehI. und ihm die Freiheil

wcgzunchmen.'0hne ihn zu zerstiiren. bedeu-

tel. ohne dicses Wcsen zu 1eben.« ((3. 5.143)
Dc Foigny stellt sich einc Gesellsehal‘l oline

Regierung vor. in der allc Entscheidungen
von lokalen Riilcn getrolTen werden. »Wenn

es passieren solllc. daB jemand elwas ent-

deckt mit dein er nicht einverstanden ist. OdCI‘

das er l'iir besondcrs wiclilig 1‘iir das iii‘l‘entli-

ChC Wohlcrgchen hiilt. wird er es‘1 seinen

Freundcn vorstellen und sic werden dann ge-

meinsam fiber die Aktion entscheiden. oline

einen andcrcn Gedanken als den an das Ge-

meinwohl des Landes.« ((1. S. 170)

ES gibt gewissc Analogien zwisehen de Fo-

ignys Utopie und jener von William Morris

1890 and jener Ursula Le Gui/1s 1974. aber

wiihrcnd dic beiden letzteren der anarchisti-

sehcn Theoric Tribut zollt'cn. nahm sic de F0-

igny vorweg.

In Kimdc won Nirgcmlwa sehreint Morris.

obwohl er sich nieht ausdriicklieli aul' den An-

archismus bczieht: >>in ihrem Sinne haben \vir

keine Regierung<< und seine Ckonomie zeigl
ganz deutlich den EinlluB Kropotkins: »Die

Dinge. die hcrgcslellt werden. werden des-

halb hcrgcstcllt. weil sic gebraueht werdcn:

man macht Dingc fiir den Naclibarn. als 0b es

fiir sich sclber wiirc. inan produziert nieht liir

eincn vagen Marla. von dein man niehts weil}.

und fiber dcn man keine Kontrolle hat: (1a es

kcin Kaulcn und Verkaul‘cn giln. wiire cs

glatter Blddsinn Giitcr hcl‘zuslellen. nnr weil

sic unter Umstiinden gekauft wiirden; denn

cs ist niemand mchr gczwungen. sie zu kau-

lcn. Es ist alles gut. was gemacln wird. und

vellig auf den chck Zugcschnittcn. Es kann

nur hcrgestcllt werden. was wirklieh ge-

braucht wird; deshalb wcrden keine iibcrl'liis-

sigen Gi‘iter hcrgestcllt. Uberdies. wie zuvor

schon gcsagt. liaben wir herausgel'unden, was

wir wollen. dcshalb maehcn wir niellt mchr.

als wir branchcn.« (15. S. 199—211(1)

Photo: Hcrby Sachs



Die Frage, die einem sofort in den Sinn
kommt, wenn man Morris liest, —

warum

denn niemand mehr produziert, als notig ist
— wird dureh Ursula Le Guin in The Dispos—
sessed (Planet der Habenichtse) mit einem
Computer beantwortet. Le Guin, eine mo-

derne Utopistin, eliminiert den Begriff der
Gkonomie: jeder nimmt am Produktionspro-
zeB nach seinen Priiferenzen teil. Ein Compu-
ter verteilt die Aufgaben. Giiter werden naeh
Bediirfnis verteilt. Mahlzeiten werden in
kommunalen Speiseséilen serviert, die Men—
schen schlafen in Sehlafriiumen oder in Ein-

zelschlafzimmern, sofem vorhanden nnd ent-

sprechend ihren Vorlieben. Jedermann ist
frei, es gibt keine Regierung, ein ausdriiekli-
cher Hinweis aul anarchistische Ideen. Le
Guin beschreibt den Planet Andres als eine

,anarehistische Welt, als cine moderne Welt,
nicht eine die auf ein mythisehes goldenes
Zeitalter zuriickbiickt. In dieserweiten und

ko'mplex'en Welt werden die Produktionsakti-
vitiiten wissenschaftlich koordiniert und
durch die Ethik in ihrem Zusammenhang ge-
halten.

x.

Dic Beispiele, die wir betrachtet haben,
beziehcn sieh, ganz offensiehtlieh auf nur ei-

nen einzigen Aspekt aus dem weiten Feld von

Losungen, die uns die verschiedenen utopi-
sehen Denkcr anbieten. Wir kennen hier un-

méglieh auch nur knrz streifen, was sie uns

fiber Probleme der Okonomie zu sagen ha-
ben. Der fiir mich wichtigste Aspekt dabei ist

ab‘er, daB sieh viele der bekanntesten
Schriftsteller fiir die Abschaffung dies Priva-
teigentums einsetzen, waihrend andere versu-

chen, es beizubehalten, es bestenfalls einzu-
schréinken. Wenn man durch und dureh une-

galitéire Utopien vernachléiBigt, wie jene von

Francesco Patrizi in La Citta felice (1562),
von Gott in The new Solima (1648) oder von

Fenelon in Salento (1699), miissen wir fest~

stellcn, daB selbst jemand wie Fourier ein
okonomisches System ausmalt, in welchem
die Produktionsfaktoren untersehiedliche Be-

lohnungsstufcn erhalten: 5/12 fiir Arbeit, 4/12
fiir Kapital und 3/12 fiir Talent Oder Mana-

gerfiihigkeiten.

Ernest Cal/ehbach zeichnet in Eco/0pm
(1975) ein System konkurricrender Unter-
nehmen. in welchen die Arbeiter alle Partner
sind: »die ékotopische Wirtsehaft funktio-
niert fast wie die kapitalistische, aber ein Ein~
zelner kann Arbeitern keinen Lohn anbieten
und kein Okotopianer kann Besitz erben.«

(3. S. 127 + 125)
Manchmal wird das Problem auch durch-

aus préizise angegangen: Morel/y schreibt in
La Basiliade (1753): »Eigentum, die Mutter
aller Verbrechen. die den Rest der Welt ver-

schlingen, ist ihnen unbekannt . . . es ist ja
Privateigentum, das die soziale und okonomi-
sche Ungleichlheit schafft, aus der Klassen ge-
boren werden, zusammcn mit dem Antago-
nismus zwisehcn den Berufen, Unterschieden
und Rangen.«

Auch Cube! argumentiert in [carie (1840)
fiir das Privateigentum, das allerdings vom
Staat kontro’lliert werden soll. Damit nimmt
er teilweise vorweg. was Skinner in Walden
Two (1948) geschrieben hat, wo Gemein-
schaftseigentum herrseht, weil alles von einer

Regierung aus Experten und durch ein psy-
chologisches Konditionierungssystem diri-
giert wird.

Jedoch, ungeachtet der Beispiele, die wir
betrachtet haben, kann man nur fiberraseht
sein von dem Mange] an Aufmerksamkeit,
die den 6konomischen Problemen von den

utopischén Schriftstellcrn gcschenkt wurdc
Oder besser, von den kaum ausgeffihrten L6-

sungen. Scheinbar herrscht die Devise, daB‘
wenn erst das Bose climinicrt ist. sieh das Le—

ben schen seibst organisicrcn wird. frohlich
und ohne Probleme. Nur Denker wic Kropot-
kin bieten in Die Eroberimg (/cs Brows einc

tiefergehende Analyse an. Abcr es ist offen-

sichtlich, (la/3 seine Vorstellung von einer uto-

pischen Gesellschaft sieh als Erganzung aus

seiner Analyse der bestehenden Gcsellschnit
herleitet.

Dieser Mange] an Aufmerksamkeit dcr

Okonomie gegeniiber liegt womoglich an dcr

Auffassung, daB die Okonomie zum Bcrcich
der Notwendigkeit gehorc. Und das ist cin
Starker Kontrast zur utopischen Spannung.
die auf Realisierung des Unmoglichen zielt.
Es liegt womoglieh aueh an dcr cinscitigcn
Sicht der Okonomic als cines Bereichs der

Unterdriickung, der Gicr. der »Korrupti0n
der menschliehen Natur<<. Mciner Ansicht
naeh hat die Okonomie aber cin Doppelgc-
siclht und kann auf zweicrlci Art interpretiert
werden: als Element von Machlbeziehungen
und als Element sozialechziehungen.

Die zwei Gesichter der Okonomie

Im ersten Fall ist die Okonomie cine Manifes-
tatiOn von Macht und ihrc Strukturcn sind
der Macht angepaBt, die sic gcschaffen hat,
wie Pierre Clastres riclitig feststellt: »Die poli-
tisehen Machtverhiiltnisse gehen den 6kono-
mischen Unterdriickungsvcrhiiltnisscn vor-

aus und sind ein Grundclcment davon.« (5,
S. 146)

AuBer in den Wenigen Fiillen von Gescll-
schaften ohne Macht, die Clustres studiert
hat, kann gesagt wcrden, daB die >>Konstan-
te« Oder besser die >>unabhiingigc Variablc<<
der Gesellschaft die Macht und das System
der Herrschaft ist. Diese Konstantc manife-
stiert sicl‘n in der Geschichte in Formcn, dic

abhangen von den zufz'illigcn Aspckten der
Situation in der sie entstehcn. Einc dieser Er-

scheinungsweisen ist das 0konomische E10-
ment, welches sieh in dem Zusnmmcnspicl
derjenigen Formen iiuBert. die der >>ncucn
Maeht<< vorausgehen und jcncr‘ die scll)st ein
Teil cler Macht sind. Einc hestimmtc
Macht schafft sieh die liir sieh am he-
sten geeignete 6konomischc Form.
um sich an der Mach! zu hnltcn und
reproduzieren zu k6nncn. Daraus ent-
wickelt sich eine gegenseitigc Ahhiingigkcil
von Macht und Okonomie: Die Macht ist die

Voraussetzung, die Okonomic dcrcn histori-
sehe Verlangerung. Diese gegenscitigc Ab‘

hangigkeit entwiekelt sich bis zu cincm

Punkt, wo es unmoglich wird. die bcidcn Ele-
mente voneinander zu trennen, und cs zu ver-

suchen, wéire willkiirlieh. auBcr viellcicht in
einer Situation der »Mnelitcrgrcifung«. in
welcher der ProzeB dcr gegcnsciligcn Abhiin-
gigkeit noch nicht abgeschlossen ist.

Die 6konomischen Vcrhz‘iltnissc, die von

der Macht geschaifcn werden. bewegcn sieh
aber nicht nur in Richtung Mnehtgcsellschaft,
sondem betreffen alle sozialen Bezichungen
in einer Weise, dais selbst Beziehungcn ZWi-
schen »Subjekten« einem ProzeB dcr Verein-

heitlicbung unterworfen sind. Sic miissen sieh
diesem Beziehungsmodell anpassen, und re-

produzieren so die Verhéltnisse in der Logik
der Herrschaft.



Die Okonomie der Macht ist uns deshalb

einerseits bekannt. Aber wir kennen in ihr

auch den Ausdruck eines Aspekts sozialer

Beziehungen sehen. Unter dieser Perspektive
repréisentiert die Okonomie ein Moment in

den zwischenmenschlichen Beziehungen, das

{fir die Einzelnen eine Erweiterung ihrer

Moglichkeiten sowie ihrer Verwendbarkeit

bedeutet. Diese Beziehung findet im Tausch

ihren Ausdruck. Tausclh ist ein grundséitzli-
ches Element des gesellschaftlichen Lebens.

Wir tauschen Neuigkeit-en, Sensationen, Ide-

en; sognr Liebe ist ein Tauschverhz’iltnis und

vielleicht sogar das totalstc: denn wir geben
uns selbst und erhalten dafiir die Liebe eines

anderen. Deshalb ist Tausch ein sozia-

ler Ak t; auch wenn Dinge getauscht werden

und damit jene speziclle Ebene erreicht wird,
die wir als die 6konomische bezeichnen.

Wirtschaftswissenschaftler haben ihre

»Wissenschaft« — die politisehe (")konomie —

im Sinne einer Machtideologie begriindet,
aber es gibt keinen Grund, weshalb Okono-

mie nicht auch in eine vollig andere Richtung
entwickelt werden lkonnte. Tausch konnte ge-

nausogut einer anderen Logik folgen als wir

sie kennen: »Das Ziel des Tauschs war es, ei-

ne Art Freundschaft zwischen den zwei be-

troffenen Menschen zu schaffen; gelang ihm

das nicht, hatte er sein Ziel verfehlt.« (18,
S. 84) Und weiter: »Ein groBer Teil des pri-
mitiven Tauschs, weit mehr als in unseren Ta-

gen des Kommerz,hatte diese bestimmte

Funktion: soziale Beziehungen zu regulie-
ren.« (20, S. 190) Und Karl Polanyi erkléirt

mit gutem Grund: »Die bedeutendste Ent-

deckung der neuesten historischen und an-

thropologischen Forschung ist, daB die Oke-
nomie des Menschen in der Regel in seinen

sozialen Beziehungen aufgeht.« (17, S. 61) .

Tausch erhiilt deshalb seinen Charakter

von der sozialen Struktur: Wenn die Macht

kcin wesentliches Element ist, ist der Tausch

wcchselseitig und egalitfir; aber in demselben

Moment, in dem die Gesellschaft durch poli-
tischc Macht bestimmt wird, wird das Wesen

des Tauschs auf den Kopf gestellt. Wir kon-

nen sogar mit Clastres sagen, daB Macht eine

Unterbrechung des Tauschs darstellt; — seit

dem Moment, wo der primitive Mensch nicht

mehr nur fiir sich selbst produziert; dann,
wenn das Gcsctz des Tauschs zwisehenge-
sclmltet wird, und sich so die direkte Bezie-

hung zwischcn dem Mcnschen und seinem

Produkt veréndert. Macht verletzt die egali-
tiiren Regeln des Tauschs und ersetzt sie

durch Schuldverpflichtungen: »Hier liegt der

Untersehied zwischcn dem amazonischen

Wilden und dem Indianer des Inkareiehes.

Erster produzierte um zu leben, lctzterer ar-

beitete, damit andere leben konnten; andere,

die nicht arbeiteten, die Bosse, die ihm sag-

ten: >Du muBt uns geben, was du uns schul-

dest, du muBt in alle Ewigkcit abzahlen, was

du uns schuldesl.<« (5, S. 145)
Die Schuld als Instrument der Albhéingig’

keit wird nur durch die Wechselwirkung des

Tauschs bedeutungslos, cine Wechselwir-

kung, die selbst durch das Geschenk unter-

laufcn wird. Das Gcschenk produziert eine

besondere Form von Verschuldung; es er-

zeugt eine Abhz‘ingigkeit und das niclit zuféil-

lig: »Der begiinstigtc dieser GroBZfigigkeit
fiihlt sich verpflichtet. Der Geber hat das

'

Recht auf gute Behandlung bei der néichstcn

Gelcgenheit.« (20, S. 299) Fur primitive V61-

ker war das Geschenk reversibel. Gcben, ein

einseitiger Akt, konnte nur dadurch Voll-

stiindigkeit erlangen, wenn der Besehenkte

gleichfalls schenkte. Andei‘nfalls wfirde der

Beschenkte dem Geber gegeniiber in ein Ab-

hfingigkeitsverhé‘tltnis geraten und Jean Bau—

drillard bemerkt richtig: »Man hat aus der

Gabe, unter dem Namen des Gabentauschs,
das Kennzei‘chen der primitiven >Okono-
miem und damit zugleich eine Alternative

zum Prinzip des Wertgesetzes und der politi-
schen Okonomie gemacht. Es gibt keine

schlimmere Mystifikation.‘Die Gabe ist unser

Mythos; ein idealistischer Mythos, der unse-

ren materialistischen Mythos ergfinzt
— 'wir

begraben den primitiven Menschen unter bei-

den zugleich. Der primitive symbolische Pro-

zeB kennt nicht die Unentgeltlichkeit der Ga-

be, er kennt nur die Herausforderung und die

Reversion der Tauschvorgéinge. Wenn diese

verniehtet ist, eben durch die Méglichkeit des

einseitigen Gebens (was die Moglichkeit vor-

aussetzt, Wert zu horten und ihn nur in einer

Richtung zu transferieren), dann ist die ei-

gentliche symbolisehe Beziehung tot, und die

Macht tritt aufden Plan.« (1, S. 52)

Wenn wir die modeme Macht analysieren,
so entdecken wir, daB D‘ienste geleistet wer-

den, die gar nicht angefordert wurden. »Neu

an der bfirokratischen Weise der Produktion

und Herrschaft ist, ihr Altruismus . . . Die

Bfirokratie bietet der Gemeinschaft nicht nur

ihre Dienste an, sondern sie dient ihr auch

wirklich und effektiv. . . . sie funktioniert, sie

bringt Opfer, sic verwaltet, sie weist an und

plant, sie dient (so trégt sie zur Entfremdung
bei), indem sie den Menschen die Machl der

Entscheidung wegnimmt, ihre Initiative, ilire

Verantwortlichkeit fiir ihr Tun, fiir ihre Kom-

munikation . . . mit anderen Worten: sie

nimmt ihnen ihre spezifische menschliche

Aktivitéit. (9, S. 125)
An diesem Punkt miissen wir uns fragen,

ob der Stammeshéuptling, wie er von Clastres

beschrieben wird — der keine Maeht besitzt,
der mehr arbeitet als andere, der gibt — nicht

doch schon die Attribute der Herrschaft be-

sitzt, und 0b es nicht nur die besondere sozia-

le Struktur ist, die die Realisierung dieses Po-

tentials verhindert. Sind die Geschenke des

Hfiuptlings nicht vielleicht schon eine primiti-
ve Form der ungcforderten Leistungen der

biirokratischen Gesellsehaft? Ich denke, daB

einseitige Leistungen ein Moment bei der

Entstehung von Macht sind, da sie dlie egali-
téire okonomische Beziehung zerstoren. Der

Tausch muB deshalb ganz neu bewertet wer-

den: als ein Instrument des fortdauernden

Gleicligewichts in der Gesellschaft. Einseitig—
keit bedeulet dagegen eine ungleiche Bezie-

hung und ist ein mdgliches Vorspiel zur Herr-

schaft.

Damit kommen wir aber zu einer weiteren

Frage: Ist »Wert« ein Strukturelement der

Reversibilitét des Tauschs? Wenn wir den

Tauschwert nicht in unsere Uberlegungen
einbeziehen, kdnnen wir nicht verstehen,
warum der Wilde ein Geschenk mit einem

‘

Gegengeschenk erwidern will. Wenn der

Tausch in einer umkehrbaren ,und gleichbe-
rechtigten Situation stattfindet. bedeutet das,
daB der Wert der getauschten Giiter gleich
sein muB; sonst w'aire derTausch ungleich und

wfirde die Erwartung auf Ausgleich nach sich

ziehen, und so immer weiteren Anspriichen
Nahrung geben. Die Existenz einer Wertka-

tegorie, selbst in den Gesellschaften ohne po-
litische Macht, ist also alles andere als irrele-

vant. Der Wert stellt aber auch das Funda-
ment fiir die Okonomie dar, welche ich vor-

her als eingebettet in eine Herrschaftsbezie-
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hung definiert habe. >>Die Theoric des Werts

dagegen ist nicht cinfach ein Teil dcr Wirts-

sehaftswissensehaften, sondem sic ist das

Prinzip, aus dem sich die gcsamte Wissen-
schaft herlcitet.« (16, S. 7) Auch Joan Robin—

sons Ironic beruhigt uns nicht: >>Eine der gro-
Ben metaphysischen Ideen in der Okonomie
findct sich im Begriff Wert. Was ist Wert, wo-

her kommt er? Er bedeutet nicht Niitzlichkeit
— das Gutc das uns Giitcr tun. . . .cr bedeu-
tet nicht Marktpreise, die sich von Zeit zu

Zeit unter dem EinlfluB von Zufalligkeiten
iindern, noch ist er nur ein historiseher
Durchschnitt aktueller Preise. Er ist nicht
einfach ein Preis; sondern er erkla’rt, wie

Preise zu dem wurden, was sie sind. Was ist
er? Wo finden wir ihn? Wie alle abstrakten

lKonzepte ist er nur ein Wort. wenn man ver—I
sucht. ih‘m auf den Grund zu gehen.« (19,
S. 64)

Zuallcrerst ist Wert im okonomischcn Sin-

ne ein fundamentaler Gehalt der >>Okono-
mien der Macht<< und liiBt keine Moglichkeit
offcn fiir cine Adaption an unser utopisches
Projekt.

Aber ist es denn moglieh. sich cine soziale

Bezielhung vollig ohne den Wert vorzustellen

(im weiteren Sinne und nicht in seinem strikt

wissensehaftlichen)? Um cin einfaehes Bei-

spiel zu nchmen: Jemand teilt einem anderen

eine Idee mit; letztcrer iibcrpriift sic und ord-
net sic gemiiB seiner kulturellen Wertigkcitcn
ein: als interessant oder sogar stimuliercnd
oder von wenig oder gar kcinem Interesse. in

welchem Fall er sie vergiBt. Dieser ProzeB
enthiilt eine Bewcrtung. Die Kultur ist dem-

Zulolge nach Wertskalen strukturiert. die es

erlauben. Klassifikationen durchzufiihren.
Ohne dies Struktur wiiren alle uns umgcben-
den Dinge amorph: Eine schone Landschaft
ware ciner stinkenden Gasse glciehzusetzen;-
Mozarts Klavierkonzert in D Moll wiirc nicht

besser, auBcr vielleicht quantitativ, als ein
Lied von Orietta Berti (italicnische Schnul-

zensiingcrin). Eine der wichtigsten kulturel-
len Funktioncn besteht darin, einerTatsache.
eincmlEreignis, einem physischen Element.
einem kulturcllen Produkt usw. mehr oder

wenigcr Wcrt beizumesscn. Wert und Wer—
turteil sind kulturcllc Kategorien. Sic sind un-

cntbehrlichc Merkmalc von Kultur‘ ohne dic

Menschen kein Urteilsvermogen haben.
Ein analoger ProzeB léiuft bei der Bcurtei-

lung von Dingen ab: Wir halten ein Ding [Ur
wertvoller als ein anderes, und wenn wir ge-

zwungen sind zu wiihlen, wiihlen wir das. das
uns mehr interessiert. Vor die Wahl zwischcn
ciner Flasehe Gattinara 1961 (ein besonders

guter Jahrgang) und dreiBig Litern Coca Cola

wiirde ich nicht zogern. das erste zu wiihlen.
sclbst wenn es quantitativ weniger ist. Das

bedeutet nicht. daB einige meiner Freunde
nicht dreiBig Liter diescs grausigen amerika-

.
nischen Getréinks vorziehen wiirden. Unserc

Entschcidungen fiir solche Dinge basicren
auf Wcrten, und es kann auch gar nicht an-

ders sein, denn sonst wiirde todliche Unifor-

mitiit herrschen.

Der Wertbegriff ist also ein unverziehtba-

res Element unserer Kultur, und zwar ein al-

les andere als negatives. Bis jetzt habe ich

Wert gleichbedeutend mit >>Werturteil<< be-

nutzt. Aber das Problem wird scnon komple-
xer, wenn wir dieses Wcrturteil auf die sozia-

le Beziehung des Tausches iibcrtragen. Der

gleichbcrechtigte Tausch beinhaltet die

Gleichheit 'der Werte, die ge‘tauscht werden;
die beiden tauschcnden Subjektc bestimmen
beim Tausch cine »Quantifikation des Wer-
tes« der Objekte des Tauschs. Die Quantifi-

kation ist nicht aus sich heraus objektiv son-

dern wird es erst im Umkreis der sozialen Be-

ziehung. Der daraus resultierende >>Tau-
schwert« entsteht aus den vcrschicdenen Mo~
tivcn dcr zwci Tauschenden und ist offen—
siehtlich willkiirlicl'i. Diese Willkiirlichkeit ist

jedoch frei gewahlt und sic erlaubt erst dic
konkretc Realisierung des Tauschs. Die Wer-
te, die den Dingen von den beiden Tausch-
partncrn beigemessen werden, basieren auf
den jeweiligen Bediirfnissen in dem Moment.

Wenn wir diese simple Beziehung auf eine

komplexere Ebene fibertragen, wie es cine
Gesellschaft ist, konnen wir einen ProzeB der
generalisierten Objektivicrung von Tau-
schwertcn beobachten, hervorgerufen durch
das Bediirfnis, den Wert im Voraus zu be!

. stimmcn. Dieser Vorgang wurde sowohl von

biirgerlichen wie von marxistischcn Okonoi
mcn vollkommen mystifiziert. Sie sehen im
Tauschwert entweder das Gute oder das Bose
in der Gesellschaft. Jean Baudrillard mit sei-
ncr'offensichtlichcn Abkehr von der Logik
des Werts ist das beste Beispicl: >>Das Auftre-
ten des Wertes bedeutet gleichzeitig das Auf—
treten von Recht und Ordnung.« (2, S. 230)
Er sucht nach der radikalen Ubersehreitung
des Wertgesetzes. »Es ist klar, daB das nicht
im mystifizicrenden BewuBtsein oder der re-

volutioniiren Illusion fiber die befreiende

Vernichtung von Tausehwerten begriindet
ist. Sic haben nicht erkannt, daB es keinen

Widerspruch ‘gibt —

gemau das Gegentcil ist
der Fall — zwisehen dcr Realisierung der Be-

diirfnissc und dem Tauschwert. Dieser Wi-

dersprueh griindet im Idealismus. und zwar

dcmselben, der all die Illusionen fiber Tau-

schwerte zusammcnfaBt; vorausgesctzt es ist

lciehter, wenn man eine Revolution machen

will. sieh auf Werte zu stiitzcn; —

vorausge-
setzt dic Revolutioniire unterliegen selbst ei-

ner Sublimierung und bewerten die radikale
Natur des Wcrtgesetzcs und so auch seiner

Uberwindung als zu niedrig. Relformisten,
die Werte domestiziercn und sie nur an der
Obcrfliichc bekiimpfen. . .« (2. S. 230)

Eine Position diescr Art, die ciner gewis-
sen neomarxistischcn Richtung eigen ist,
setzt die Fehler von Marx fort — sie verwech-

selt eine Wirkung mit ihrer Ursache. die

jfingstcErschcinungslorm (die auch am leich-

testen wahrzunehmendc) mit dem Element,
das sic bestimmt. Meincr Meinung nach ist es

nicht so sehr das Wertgcsetz selbst. das die
Gesellschaft vom rechten Weg abbringt, son-

dern eher der Kontext. in dem sich dieses Ge-
setz in Richtungen entwickelt. die mehr oder

weniger wiinschenswcrt sind. chn die Lo-

gik der Gcsellschaft ciner Herrschaftsbezie-

hung entspricht. funktionicrt auch das Wert—

gcsetz nach der Logik der Herrschaft und

wird zum Vehikel {fir soziale Beziehungen.
weleh"e die Logik der Herrschaft von der so-

zialen Arena nun auch in den Bercich der
Wirtschaft fibertragen.

Das >>allgemeine Aquivalenm —

welches
dureh seine bloBe Existenz die ganzc Gesell-
schaft in der Weise bestimmt, ‘daB alle Bezie-

hungen sich nach seiner Logik reproduzieren,
— ist die Herrschafr und Rene Loureau be-
nennt ihren wescntlichcn Aspekt: »Das Prin-
zip der Aquivalenz auf alle sozialen Gegeben-
heiten auszudehnen, bedcutet. daB der Staat.
der gleichzeitig die Legitimationsmacht der
Institution und das Resultat aller institutio-
neller Legitimitéit ist. das ganze gesellschaftli-
che Leben steuert, jede Erneuerung. jede Be-

wegung und oft sogar revolutionarc Aktionen
— bis die neuen gesellschaftlichen Krafte For-
men erzeugen, die den existierenden fiquiva—

lent cntsprechen, im Rahmen cines wccliseln-
den Gleichgewichts, regressiv oder progres-
siv, abet immcr Llefiniert durclt die lieilige
Existenz eines Staates als des metaphysischen
Garanten des »Sozialcn«. (11. S. 107)

Eine Menge, vielleiclit allcs. liz‘ingt deslialb
vom Typus der sozialen Beziehungen ab; d.h.

davon, 0b diese in ein System von Herr-

schaftsbeziehungen cingcbettct sind oder ob
sie sich in einer Umgcbung dcr Frcihcit als

fundamentaler Priimisse entwickcln. In die;

sem letzteren Fall konnen wir uns recht gut
eine >>neutrale Funktion des Wertgcsetzes<<
vorstellen: Man kann es als cine bloBc Kom-

munikationstechnik betraehten. Wir konnen
uns aber auch vorstellen, daB das Wertgesetz
nicht nur cine neutralc sondcrn sogar cine po-
sitive Funktion hat. Seine unterdrfickerischc

Auswirkung ist sogar nur in ciner vollig wi-

derspruehsfreien Gesellschalt moglich, in je-
ner transparenten Gesellschaft der zweitcn

Phase des Kommunismus, in welclicr laut

Marx in seiner Kririk dcs Got/mar Pro-

gramms, Werte nicht existieren. weil sie un-

notig sind, »denn der vergescllschaftetc
Mensch, die me‘nschliche Spczics und das In—

dividuum stellen eine Wirklicllkcit gcwor‘dc-
ne Einheit dar. Jedes Individuum repriiscn-
tiert die Spezies und die Spezies kann in je-
dem Individuum gcschcn werden. Dic BC-
diirfnisse des vergesellsehaltetcn Menschen
bestimmen die Produktion. Die anSCllllChC

Spezies regelt allcs selbst.« (8. S. 1371.) Fiir
mich wenigstens erscheint dicse Art von Ge-
sellschaft alles andcre als attraktiv. Wenn das

Utopia ist, so ist es totalitz‘ir; cs ist dcr Traum
dcs »totalen P1ancrs«; es ist eine Gescllschaft.
in der Versehiedenartigkeit ciner Gleichhcit
der Masse weicht; wo das Individuum seine

individuellen Charaktcristika verloren hat;
wo jeder im anderen gesehen werden kann.

Wenn aber das Wertgesctz nach der ncucn

Logik freier sozialer Beziehungcn arbcitet.
wird es ein Zunehmcn 'der Verschicdenartig-
keit erlauben, ohne in irgendcincr Art die

Gleichheit zu geféihrden. Und wenn die Wcrt-

kategorie tatséichlieh verschwinden sollte. wie

wfirden die Bedingungen in dcr Praxis ausse-

hen, durch welche ..die Bediirfnisse des ver-

gesellschafteten Mensclien die Produktion
bestimmem? Bediirfnissc manilestierensicll
nach ciner Werteskala, (lie von der besondc-
ren Natur des Subjckts abhiingt. aber wenn

diese Zuschreibung von Werten nieht stattgc-
funden hat, wércn Becliirlnisse undifferen-
ziert und znféillig. An dicsem Punkt cntstcht
ein Problem: Wenn Bediirfnissc dic Wertka-

tegorie entlhalten. sollte es moglich sein. Be-
dfirfnisse zu bewerten. Aber was ergibt daS
ffir einen Sinn?

In so ciner komplcxen Gesellschaft wie
der unsrigcn entstcht das Bediirfnis nach ei-
ner bestimmten Saclie nicht cinfach so. son-

dern ist abhangig von der Kenntnis dieser Sa-

Che; Bediirfnisse cntstehen beim Austauscll
von Wissen und werden fast ausschlicBlich
clurch Tausch biclriedigt. Das Bcdiirfnissy-
stem des modernen Mcnselien ist cine diffe-

renzierte Reaktion auf das Produktionssy-
stem. und die >>Entscheidungstriiger<< (die un—

ser Leben bestimmen) konncn mit gutem
Grund erklaren. daB »sie sich niclit auf die

Bediirfnisse haben vcrlasscn konnen, welche
die Gcsellschaft eingklagt; sic >wisscn<. daB
die Gesellschaft nicht fiihig ist. ihre Bcdiirf-
nisse zu erkennen. da sic keine unabltiingigcn
Variablcn in bczug auf die neuen TecltnolO-

gien sind.« (13, S. 114) Dicsc tcclmokrati-
sche Sieht, die aueli die Rollc der Planer

fiberbewertct, bringt jedoch eincn andcren
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Aspekt dcr Bcdijrfnissc ans Licht: sic griin-
den sich auf ein System von Bcziehungen.
Die Komplexitéit der Bediirfnissc wachst in

Abhfingigkcil von dcr Komplexitéit der Be~

ziehungen, und in unserer gcgcnwartigcn Si-
tuation ist es unmoglich, dic >>natiirlichcn Be-
diirfnissc<< des Menschcn zu crkcnncn, um

zwischcn diesen und denjenigen zu unter-

schcidcn, die sich aus der Herrschaftsgcsell-
schaft ableitcn.

Was sind nun dicsc natijrlichen Bediirfnis-
sc? Vorausgesctzt, cs ist iibcrhaupt moglich,
sic zu bcnenncn, so wiirden wir wahrschcim-

W

lich bestimmmte cinfachc Bcdiirfnissc aufli—

sten, die mit dem >>Exislcnzminimnm<< in Zu-

sammenhang stehcn —

was nur cincn winzi-

gen Teil unserer Bccliirfnissc hctriflt. Sclbst
hier mfiBten wir sagen, daB dicscs Existcnz-

minimum, das dann als Bcrcich dcr Grundl)c-
diirfnisse definiert wfirdc. schr vicl differen-
zicrter ist als allgcmcin angcnommcn. Wir

brauchen not an dic sogcnanmcn primitivcn
Volkcr denken: Sic sind nnr arm. wcnn wir
sie an unseren kulturcllcn MaBstiibcn mcs-

sen. Sic befriedigcn ihrc Bcdiirfnissc mil ci-
ner Quantitfit und Qualitéit von Giitcrn, die
uns zum Sport dicncn. Hicr hahcn wir cs mit
einer anderen Kultur mi andcrcn »Grundbc-
dfirfnissen<< zu tun .« Dahcr konncn wir mit gu-
tem Grund behauptcn. daB das sogcnanntc
Existenzminimum von dcr Art dcr Kultur ah-

héingt. Bcdfirfnissc (cincr wcin‘cichendc Ka-

tegorie, die nicht nur Giitcr bcinhaltct) 5in
in der menschlichcn Kultur und ihrer Produk-
tion allcs anderc als zwcitrangig. Als (lcr prii—
historische Mensch Kultur zu »produzicren«
begann. losleer sich aus scincm »natiirlichcn

Zustand<<. Seine Bcdiirfnissc wurden nicht

linger von rein pliysiologischcn Notwcndig-
keiten bestimmt sondcrn auch (und dics zu-

nehmend) von seincr Kultur. So vcrlorcn dic

Bediirfnisse ihre >>Natiirlicl1kcit<< (lurch dic

symbolis'che Vermittlung dcs lmaginiircn. (las

ihnen eine neue Dimension gab.
Der Mensch — das cinzigc kulmrcllc Tier.

das wir kennen — wird dcshalb gcpriigt durcll
den Abstand zwischcn Natur und Kultur.

Diese zwei Elemcnlc vcrz'indcrn sich in ciner
Art >chemischen Rcaktiom zu ctwas Ncucm.
da‘s sich von seincn urspriinglichcn Kompo-
ncnten unterschcidct — und cs unmoglich
macht, diesc noch auscinandcrzuhaltmi. Was
wir wahrnehmcn. das Sichtharc und Adap-
tierbare, welches unscr lmcrcssc an cincr s0—

zialcn Analyse hcrvorruft — sind lcdiglich (lic

kulturcllen Variationcn dcs Mcnschen. Die

Analyse der Bediirfnissc ist (lahcr vor allcm

eineAnalyse der Kultur dcr Bcdiirfnissc. Die—
56 Analyse, die darin bcslcht. (lie Bcdiirfnissc

in ihrem historischcn Kontcxt cinzuordncn.
kann abet nicht dercn Ursprnng und Zicl cr-

kl'ziren und bcdeutcl dahcr cigcntlich nur cinc

interpretierende Bcschrcibung. chn hci all

dem die Beharrlichkcit dcr Macht und dcr

Kultur der Mach! hcwuBI ist — das Binom

Kultur/Natur ist ja chcr cin Trinom Kultur/
Natur/Macht —

so is! klar, daB hicr Bcdiirl—
nisse unter dlen Bcdingungcn von Herrscllaft
beschrieben werdcn. Dcshalb konnen wir

heute nur schr vagc Vcrmutungcn iibcr BC-

diirfnisse im Zustand dcr Frcihcit anstcllcn.

Dcnn das bedeutet. aus cincm WidcrsprfiChli-
Chen und komplcxcn Kontcxt jcnc Bcdiirfnis-

se herausziehen, von dcncn wir. jc nach unsc—

rer ideologischcn Position, glauben, daB sic

symptomatisch l'ilr Bcdiirfnissc im Zustand
der Freilheit sind. Auf dcn Punkl gcbracht: ci-

ne >>Theorie der Bcdiirfnisse<< —

vorausgc-
setzt sic ist moglich und niitzlich — macht cr-

neul deutlich, was cigcntlich langst bckannt
sein sollte: Frci gciiuBcrlc Bcdiirfnissc kon—
nen nur cindeutig identifizicrt wcrdcn. wcnn

die Herrschaft bcsciligt ist.

Machl und Gescllschaf!

Wir miissen uns lcidcr bcwuBt wcrdcn. daB
Macht nicht von dcr Gcscllschah zu Ircnncn

ist; sie nimmt inncrhalb dcr Gcscllschaft Gc-
stalt an und plazicrt sich in und um die strate-

gisch wichtigsten Funktioncn. Auf dicsc Art
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gewinnt Maeht eine UnerléiBliehkeit, die je-
den Vorschlag, sie total abzuschaffen als un-

realisierbar erseheinen léiBt. Eine Erkenntnis

sogar mancher Anarchisten, die sich mehr

oder weniger bewuBt auf das liberaldemokraa

tische Theorem beziehen, daB die Summe der

Macht in der Gesells‘chaft gleich ist, — und

die daher die Maeht gleiehméBig auf alle Mit-

glieder der Gesellsehaft verteilen wollen.

Aber die Struktur der modernen Gesellsclhaft

scheint die Theo‘rie von der immer gleiclhen
Summe der Macht zu widerlegen. Aufmerk-

same Ideologen der Macllt, wie Niklas Luh-

marm, lhaben schon darauf hingewiesen, daB

die Quantitiit der Macht zunimmt, seit die ge-

sellschaltlichen Systeme immer komplexer
werden. Denn daraus folgt auch eine Zunah-

me méglicher Alternativen und damit eine

Mehrzahl von Reaktionsmogliehkeiten der

Entschcidungstriiger, was ein Ansteigen der

Macht bedeutet, die auf der sozialen Ebene

wirkt.

Luhmann sieht noch einen anderen »be-

herrschendem Aspekt der Macht: »Die Klau-

salitfit cler Maeht liegt nicht notwendigerwei-
se in der Tatsache, daB der Wille der Subordi-

nienen gebrochen wird, sondern eher in der

Neutralisierung dieses Willens<< (12, S. 10)
Die Einsicht bringt ihn dahin, sich fiber den

Vorsehlag einer egalitéiren Teilung der Macht

lustig zu machen: >>Emanzipation wird zum

letztcn- Trick des Management‘s: indem man

den Unterschied zwischen Ranghéheren und

Umergebenen leugnel, nimmt man letzteren

die Basis ihrer Mneht. Wéihrend angeblieh die

Macht cingecbnet wird, wird doch tatséichlich

der Teil der Maeht reorganisiert, der — alles

in allem — schon in den Hz'inden der Unterge—
benen ist.«

Die Macht, die das anarchistisehe Utopia
annullieren méchte, die Maeht, gegen die wir

uns wendcn. hat sich betriichtlieh geéindert.
Sie ist niebt mehr nur (aber war sie es je?) ei-

ne Struktur, die aul der Gesellschaflt lastet,
sie wurde ein Element der Gesellschaft. Sie
hat nichl mehr liinger »ein Herz, das es zu

zcrstéren gilt<< sondem Viele kleine Herzen,
die fiber den gunzensozialen Korper verteilt

sind. Unsere Analyse der Mach! hat sich im-
mcr aul eine Vorstellung von der Macht be-

schriinkl. die jetzt offensichtlieh fiberholt ist.

Wic :Iber sollen wir etwas bekiimpfen. das
wir bislung gar nieht richtig begriffen haben?

Die Analyse der >>neuen Bosse« (Anarcho-
kongreB zu diesem Thoma 1980) — deir Tech-

nobiirokrzitie —

war ein wichtiger Schritt in

dieser notwendigen Erneuerung unserer

Theorie. Aber es reicht nieht aus. den Feind

zu erkennen Oder sein Funktionieren auf ei-

ncr zlllgemeinercn Ebene zu verstchen. Wir

mfissen die sozialpsychologische Dynamik.
die die neuen Bosse hervorbringt, und die

Dynamik (die >>Kriimmung<< wie Rene Loure-

nu sagen wiii'cle). die sie der Gcsellschaft ge-

ben. vcrstcben. Wenn die Macht in ihrer in-

stitutionzilisicrten Form (dem Steal), in unser

UnbewuBtes eingegangen isl, f wie kennen

wir sie (lann trelfen?

Unter dicsem Blickwinkel scheint das Pm~

blem unléisbur. und das damit zusammenhéin-

gentle Problem der Okonomie. nicht léinger
nur als Machtbeziehung begrifllen, wiirde

dasselbe Schicksal crleiden. Unsere einzig
»mogliche« Vorstellung der Okonomie wird

uns von der Macht diktiert und wir. als zerb-

reehliche Werkzeuge dieser Manipulation,
werden den Traum weitertréiumcn. den um

die Mneht m‘iumen lfiBt. Aber vielleiclht gibt
es in den Tiefen unserer Triume Stellen. die

noch nicht von der Macht erforseht, gewoe

gen, manipuliert und verzerrt wurdlen. Dies

ist aber nicht nur ein Traum sondern eben

auch eine Realitéit, die wir nur oft nicht se-

hen, weil wir mit den Augen der Macht se-

hen. Eine Realitét. dlie noch nicht von Tau-

senden von Jahren der Herrschaft'erstickt

worden ist. Der tote Punkt der Macht, der

Spalt, der zu schlieBen ist, ist die Vielfz'iltig-
keit der sozialen Umgebung. Trotz der trauri-

gen Traume der totalen Planer sind wir nicht

nur graue >>homogenisierte<< Objekte; es gibt
noch immer Subjektivitét. selbst wenn sie ge-

schméiht und verachtet wird.
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Die (")konomoie der Freiheit

Die Maeht versucht die Komplexitiit dcr Um-

welt auszurotten Lind auf ein System zu redu-

zieren. alas dann durch ihrcn symbolischcn
Code geregelt wird. — doch die Komplcxitiit
der Umwelt bleibt bestehcn und reproduziert
sich immer ncu. Nicht einmal der Kleidermo~

de — dem iiuBerlichen und sichtbaren Aspckt
dieser angcstrebtcn Uniformitz'it —

gelingt es,

alle und alles zu beherrschcn. Und ich glau-
be, (1218 aus diescr Tatsache das utopischc
Projekt ncue Kraft schopfen kann. Bei dem

hier angesprochenen okonomischen Machts-

ystem ist offensichtlich, wie es jene Aspektc
ausw'ahlt. die es fiir relevant hiilt. und sie aus

der Komplexitéit herauslost. So seiner Kom-

plexitz’it beraubt, cntwickelt’ sich das okono-

mische System naeh ciner bcsondercn Logik
— definiert als die >>6konomisehe Logik<<. Aul

diescn ch festgelegt, zeigcn sich uns die

Grenzen seiner Moglichkeitcn, sich selbst zu

reproduzieren. Auf diesc Weise crhnlten wir

einen Code >>normalen<< okonomischen Ver-

haltens, welchcs mit dem System harmoniert.

Aber unscr cigencs Wisscn von Normalitz'it

gibt uns cine Chance zu >>iibersehrcitcndem<<
Verlhalten. Dadurch wird dzis (”)konomische

System dazu gezwungen, scinen Rahmcn

moglicher alternativcr Aktionen zu crwei-

tern. Denn wenn es fiberlcbcn will, miisscn

seine Institutionen den Rahmcn vorhersch-

baren abweiehenden Verhaltens bereehnen
konnen.

Damit haben wir cine erstc noch unvoll-

stiindige und nicht definitive Antwort, die als

Arbeitshypothese dienen kann: dieBetonung
der Vielfalt dcr Formen als Negation der Re-

duktion, die durch das Maehtsystem bewirkt
wird. Wenn sich die utopische Okonomie im

Sinne sozialer Komplexitiit strukturiert. kann

sie selbst Formcn annehmen. in denen cine

groBc Vielfalt 6konomiseher Beziehungen
verwirklieht ist.

Die Okonomic zu iiberschrciten. heiBt

deshalb. daB 'das >>Nirgendwo<< der Okono-
mic in dcr Absehaffung >>iikonomiseher Sy-
stemc« bestcht — in einer Formcnvielfalt. die

nieht beschriebcn wcrden knnn. — dcr Anar‘

chic. Da Okonomie ein >>kulturclles<< Produkt

des Menschcn ist, konnen wir sic uns auf ver-

sehiedcne Weisc vorstellen. Denn die Gesct—

zc der Okonomie funktioniercn nach dcr Lo-

gik dcr sozialen Beziehungen, chn dicsc

hcutc objektivicrte Formen annchmcn. dann

deshalb, weil die Macht all unsere sozialen

Beziehungen objcktivicrt. Wir konnen je-
doch die Okonomie aueh im Sinnc eincr kul-

turcllcn Kraft vcrstehen, die dicjenigcn oko-

nomischcn Beziehungen zu identifizieren

hilft, die den gewiinschten sozialcn Beziehun-

gen nieht im Wege stchcn sondern sic crgiin-
zen. Der ProzeB eincr Okonomic dcr Freiheit

bedcutet ein Vorgehcn, das von den sozial

Halide/mien erdacht und entschicdcn wird.

Die so identifizicrtcn okonomischcn Bczic-

hungen reproduziercn sich sclbst nach eincm
Schema von >>Vcreinbarungcn<< und maehen

(lamit Verhaltcn vorhersagbar.

Vereinbarungcn (Konvenrionen) zwischen

Gruppcn, um bestimmte weelhselseitige Tii-

tigkeiten auszuliihrcn, kénnten meincr An-
sieht nach das Moment der Vermittlung und
dcr Koordination zwisehen den Aktcuren in
dcr Gesellschaft darstcllen. Auf seiner Suche
nach offcnen Formen findet das utopische
Projekt seine positive Bestéitigung in dcr Ver-

cinbarung. Denn — indem cs sich in eincm
Zustand von Stabilitiit/Instabilitiit vergegen-
stiindlicht, der stets offen fiir Modifikationen
bleibt — findet es seine Basis im Ausdruek
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dcs Willens, in der Freiwilligkcit Oder
der Wahl dcr Entseheidung. Dicscs Sy—
stem w'are »offen«. \veil eincs dcr wichtigsten
Elemente der Konvention iln‘e Relativitiit ist.
die das Auftrctcn andcrcr Regcln dcr chr-
einkunft nicht nur zuléiBt. sondcrn sogar an-

regt. Ihre >>bcwul3tc Willkiirlichkcit<< bcwahrt
sic davor. absolut zu wcrdcn. Darin" gibt es

keinc Voraussetzungen. weil cxlcrnc Bcgriin—
dungen [pr die Subjektc dcr Entschcidungcn
fchlen. Uberdics ist die Konvcntion im ci-

gcntlichen Wortsinn nur zwischcn frcicn nnd

gleichen Partnern moglieh. Wenn das nicht
der Fall wiire, wiirc die Konvcntion nur einc
mchr oder wcnigcr verdccktc Tiiuschung. Ei-
ne Konvention. die die Ungleiehhcit oder den
Verlust der Frcihcit einer Gruppc bewirkt.
kann nicht als Konvcntion hetmchtct wer-

den. (la das Festhnlten an iln‘ iln‘e Natur (la-

hingchend verandcrt. daB sic cin fundamen-
tales Element vcrlicrt — ihrc Widcrrufbar-
keit.

Der Begriff >>Konvention<< konntc (lurch

>>Vcrtrag<< crsetzt wcrden. wenn dicsc Bezic-

hung rein okonmniselie Aspcktc bertihrt; das

heiBt, wenn sie cine begrcnztere Dimension

hat. ohne daB dndureh ihre Suhstanz eingC-
schriinkt wiirdc. Dicse Substanz hcnotigt kci-
nc éiuBere Rechtfertigung. auch wenn jedcr
stfindig nach Rechtfertigung l'i‘n' scin Tun. sci-

nc Erkliirungcn und Hypnthesen sucht. Die

Ursache dieser Sncht naeh Rechtlcrtigung
hat sich von Zeit zu Zeit vcriindcrt. Dcnnoch

frage ieh mieh, oh die Fordcrung naeh Reent—

fcrtigung nieht Tcil eincs im Kern autoritiircn

Denkens ist. Dcnn die Suche nueh eincm (1/)-
soluten Prinzip kann immcr durch cine GC-

dankcnstruktur heseln‘icben werden. die ei—
ner Pyramide entsprieht, Die Extrcmen 11nd

radikalen Konchtionen von Freilicit und
Gleichheit bilden cine horizontule soziooko—

nomisiehe Achsejnncrlmlb dcren Grenzlinien
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von Selbstbestimmung und

Selbstrcchtlcrtigung crkennen kc'jnncn. Frei-

hcit legitimicrt sich selbst. Wenn wir uns die

heutigcn Gescllschaften ansehen (und die der

lctztcn Ja'hrhundcrte). so wird deutlich, daB

ihnen allen >>Frciheit<< Zugrundcliegt. Diese

Frcihcit mag mystifiziert und verféilscht stein,
sic mag die Unfreiheit in der Maske der Frei-
heit scin. aber sic wird dennoch immer be-

hilluplCL Wenn also die Herrschaftsgesell-
schalt immer >hin'ter ciner Wand von Frei--

heit< agiercn muB, um sich cinen Schcin von

Legitimitiit zu gebcn. so heiBt das. daB Frei-

heit ein l'undamentales Element unserer so-

zialen Existenz ist. Freihcit ist ein Wert. den

nielit einmal (ler schlimmste Diktator leugnen
Oder den Mensehen cntl'rcmden kann. Diesc

Uberlegung mar, als vcrspiclt betrachtct wer-

den. vielleicht ist sic es auch. Aber in diescr

Verspieltheit liegt dcr olll‘cne Zweifel des an-

arehistischen Utopia, d.h. seine antidogmati~
selie Substanz — das sclbst die Konvention als

a-nzweifelbare Form eines Projekts des Uber-

gangs ansieht.

Ubersetzl mm llalicnischen ins Englische von

A. Rerter

vom Englischen ins Deutsche

von Bernhard Arruclzer tmd Irene Net-es

(wabci (lie Zirmc — also Vorxielzt —

(ms den

(Iii/amen Sprachen
WO/l/ zmtiic/is! ins Itrilie/tische fiberxetzl wur-

den/l?!)
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Der Weg in die Konsumgesellschaft .

Die Zeit nach dem Ende des 2. Weltkriegs
warin den USA einerseits von einerantikom—
munistischen Hysteric und Paranoia and ei-

ner gewaltigen staatlichen Repression ge—

pré'gt, andererseits erleichterten Prosperita't
und Massenk‘onsum, bedingt durch eine effi-

ziente Massenproduktion und ein erhohtes

Arbeitslohnniveau, den Riickzug ins Private
,

and die Un terwerfimg un ter das totalitare Sy-
stem. Von derMilitanz der Gewerkschaftsbe-

WCgUng, die sich in den 30er Jahren in so]-

chen Aktionen wie “Sit—down“—Streiks und

Fabrikbesetzungen ausgedriickt hatte, war

keine Spur, da zum einen der Staat die Rech-

te der Gewerkschaften stark einschra'nkte

und sich zum anderen das soziaie Gefiige ver-

a'nderte. Die Kinder derjzidischen Immigran-
ten aus Osteuropa, welche die militante Ge-

,werkschaftsbewegung entscheidend mitge—

pra'gt batten, gingen im US-amerikanischen

Mainstream auf. Viele Frauen, die als union

maids gesungen hatten: »0/1 you can’t scare

me, I’m stickzh’ to the union ’ti/t/ze day 1o’ie«,

warden im reaktiona'ren Roll-back Wieder an

den Herd zuriickgedréngt, um im trauten

Heim die ihnen zugewiesenen Rollen als treu-

sorgende Ehefrauen und Mutter zu spielen.
Viele Arbeiterfamilien, die in die Mittel—

schichten “a ufgestiegen“ waren, zogen aus

den allma’hlich verschwindenden klassischen

Arbeitervierteln der Vorkriegszeit in kIeine,
saubere Vorsta'dte, wo es nicht die Soiidarite'it

vergangener Tage gab, dafi'iraber das Femse-

hen.
'

Die Prosperita‘t und der Massenkonsum

konnten aber nicht u'ber die ungleiche Ein-

kommensverteilung und die Macht der Witt-

sch‘aftsmonopole hinwegta‘uschen: 1956 be-

zog beispielsweise 1% der Bevc‘ilkerung 26%

alles zu versteuernden Einkommens. Nach

dem Kn'eg hatte sich in den USA eine super-

rationale, ultrazentralisierte Gesellschat't ent-

wickelt, die von einer bfirokratischen und
‘

technokratischen Machtelite aus Politik,
Wirtschaft und Milita'ir beherrscht Wurde,
welche die fibrige Bevolkerung vom Gestal-

tungsprozeB der Gesellschaft ausschloB. So

War (und ist) die US-amerikanische Gesell—

schaft nicht demokratisch, sondern zutiefst

hierarchisch und totalitar.

Nicht anders verhielt es sich mit den gro-

Ben US-Gewerkschaftsverba‘nden American

Federation ofLabor und Congress for India

sink] Organizations, die sich 1955 zur AFL-

CIO zusammenschlossen. Auch sic verfiigten
in der Nachkriegszeit iiber einen aufgebla'h-
ten biirokratischen Apparat, der jegliche ei-

genstandige Aktivita't der Gewerkschaftsba-

sis im Keim zu ersticken suchte. Die “Fuhrer“

bestimmten, was das Beste fur die Arbeite-

rInnen‘ war, und die Basis war Iediglich Be-

fehlsempfanger der gutbezahlten Funktiona-

re. Bis heute ist die AFL-CIO-Fiihrung eine

weiBe, ma‘nnliche Gerontokratie, in der die

Spitzenpositionen nur aus Grunden des plo'tz—
lichen Ablebens, der Unfa‘higkeit Oder eines

bewiesenen kriminellen Verhaltens geréiumt
werden. Es ist wohI ein Zeichen der Konti-

nuita't, daB die AFL seit ihrer Grfindung 1881

bisher nur mit vier Praisidenten ausgekom-
men ist: “Ol’Sell’em 0wSam“ Gompers, Bill

Green, George Meany (mean, just mean)
and Lane Kirkland, der ein Slidstaatenaristo-

krat van Geburt ist' und Sozialismus ebenso

wie seine Vorga'nger verabscheut. Diese Leu-

te profitieren vgn jeher vom System, wie es

ist.

[1.

Der Syndikalismus am Ende

Im repressiven Klima der Nachkriegszeit hat—
'

te die revolutionar-syndikalistische Gewerie

schaft Industrial Workers oft/1e World, die es

immer noch gab, einen schweren Stand. 1946

berichtete die New York limes, daB sich die

Mtgliederzahl der IW auf 20. 000 beIaufe,
aber schon bald sollte sie mehr und mehrMit-

giieder verlieren. Zwar hieB es in' eines Reso-

lu tion des IWW—Konven ts von 1946: » WYr be-

trac/zterz die Kommunimirc/ze Partei and flare

Grz‘irzsc/ma’ioel at: eine grofle Gefo/zr for die

Arbez’terklasse . . . den lrzteresserz des Welt-

frtederzs lama am besten dHfC/t Arbeiterbewe-

gungerz gedz'erzt werderz, die k/ar die lnteressen

derArbeiter andm'e/zt die Interesserz ethespo-
liaise/zen Slantes vertreten«,' doch dies be—

wahrte sie nicht davor, daB sie vom Justizmi-

nisten'urn auf die Liste der subversiven Orga-
nisationen gesetzt wurde, auf der sie bis zur

Abschafifung dieSer Liste im Jahre 1974 ver—

blieb. Kurze Zeit spater entschied das Fi-

nanzministen'um, daB die IW der ZalLlung
einer Koiperschaftseinkommensteuer anter-

liege. In zusa'tzliche Bedra‘ngnis ham sic, als

sie sicb weigerte, die nicht-kommunistische

Eideserkla'rung zu unterzeichnen, wie es das

gewerkschaftsfeindliche Taft-Hartley—Gesetz
forderte, wonach die Vorsitzenden einer Ge-

Werkschaft besta'tigen muliten, dal3 sie weder

Mitglieder der KP n‘och “dieser Partei ver—
bunden“ seien und keine Beziehungen zu ei-

ner Organisation unterhielten, deren Ziei es

sei, “die Regierung der Vereinigten Staaten

durch Gewalt oder illegale Oder sonstige mit

der Verfassung nicht zu vereinbarende Me-

thoden“ zu stfirzen.’ All diese Repressions-
maBnahmen forderten ihren Tribut von der

IW, die ihren Tiefpunkt wohl 1961 erreich-

te, als nicht mehr als 115 Wobblies ihre vollen

Mtgliedsbeitrage zahlten.

In den fiinfziger Jahren organisierte die

IW vor allem Friedensma'rsche and De-

monstrationen, protestierte gegen die Er-

schieBung ungarischer Arbeiter 1956 und den

Algerienkrieg und engagierte sich im Kampf
der Biirgerrechtsbewegung gegen den allta'g-
lichen Rassismus. Sie unternahm auch immer

Wieder Versuche, Arbeiterlnnen zu organi-
sieren. 1959 begannen IWW—Aktivisten in

New York eine Kampagne gegen die liblen

Praktiken der Personalbiiros des Restaurant-

gewerbes, um bessere Bezahlung und bessere

AIbeitsbedingungen zu erreichen. Zuna'chst

waren sie recht erfoigreich und erlangten eine

weite Aufmerksamkeit, als sie vor den Be-

trieben Streikpostenketten bildeten und zum

. Boykott aufriefen, aber Ubergriffe der Poli—

zei and Einschficbterungen dutch die Un ter-

nehmer fiihrten schliel31ich dazu, daB der

Kampf verloreuging. Solche Frustrationen

eriebten IWW-Aktivisten des ofteren; der

hohe Einsatz von Zeit und Energie fu‘hrte zu

nich ts, was in: eine Revitalisierung der IW

nicht gerade [orderlich war. 1964 versuchte

die IWqu neuer Stéirke zu gelangen, indem

sie sich Wieder den unorganisierten, umher—

ziehenden Fannarbeitem Widmete. Iunge
Organisatonen begannen eine Kampagne in

den Beerenfeldem von Michigan, and im

Sommer geiang es ihnen, einen Streik auf ei-

ner Heidelbeerfarm zu organisieren, wobei es

vor allem um die Verbesserung der katastro-

phalen Lebensbedingungen in den Camps
ging. Doch die Untemehmenschfichterten ei—

nen Teii der Arbeiter ein, und Streikbrecher

fuhren die Ernte ein. Aber immerhin hatte

die IW einen Teilerfolg, da ihre Aktivita-

ten zu Lohnerho'hungen in diesem Gebiet

und zu sauberen Camps in einigen Fallen

fi‘ihrten.

Neuanfang in den 60cm

_

A15 sich Anfang der 60er Jahre eine radi-

kale Oppositionsbewegung zu entwickeln be-

gann, erlebte de IWW eine Renaissance and

tauch te aus der Obskurita‘t vergangenerJahre
wieder in das Interesse eines groBeren Krei-

ses van jungen Lenten auf, die sich von der li-

bertaren Tradition der IW angezogen fiihl—

ten, wahrend sie die Verbohrtheit und der

Dogmatismus sowohl der alten kommunisti-

schen Linken wie auch der antikommunisti—

schen, sozialdemokratischen Linken gleicher-
maBen abstieBen. 1967 sprachen sich die

IW-Mitglieder dafiir aus, auch Studentln-

nen, die sich nicht in einem Lohnabha'ngig-
keitsverha‘ltnis befanden, in die IWW aufzu-

nehmen und sic in der neugegrundeten “Edu-

cation Workers Industrial Union 620“ zu or-

ganisieren. So entstanden auf so manchem

Campus IWW-Gruppen, die darum kampf-
ten, daB die Arbeiter- und Studentenschaft

ihre Institutionen selbst venvalten. Und im

Zuge der heranwachsenden Gegenkultur bil-

deten sich Koopera tiven und Kollektivbetrie-

be, die in irgendeiner Weise flir das Move-

ment (wie die radikale Opposition genannt

wurde) arbeiteten und sich bald der IWW an-

schlossen. Die IWW betrachtete dicse nicht-

profitorientierten Betriebe als interessante

modeme Experimente der Arbeiterselbstver—

waltung, als eine neue Form, um “die neue

Gesellschaft in der Schaie der alien“ auizu-

bauen, wie das alte IWW—Motto laurete. 1970

waren mehr als zwei Dutzend solcher Berrie-

be in der IW.

In den Jahren 1967—68 wuchs die Zahl der

IWW-Mitglieder rasch an, was zum’Teil auf

die Radikalisierung innerhalb der Opposition
gegen Rassismus, Imperialismus und den

Vietnamkrieg zurtickzufiihren war. Aber die
IW profitierte in jener Zeit auch von der

Selbstzerstfickelung der Studentenorganisa-
tion SDS (Studentsfora Democratic Society).
Zwar batten Paul Jacobs und Saul Landau
1966 noch geschrieben: »F12r die neue/1 Rodi-
lea/en si/zddiepolilirc/zerz Sekten o’er nine/1 Lin-
ker: tier dregfllger and vierZIger zum gro'flten
Teflirre/evnntfidocb schon lmrze Zeit spater
bildeten sich innerhalb von SDS autorita're

marxistisch-leninistische, trotzkistische und
andere Selgten, die sich heftig befehdcten.
Die Progressive LaborParty (P1,), eine maoi—
stische Abspaltung der KP mit einer rigiden

‘ML-Disziplin, versuchte, die Kontrolle fiber
SDS an sich zu reiBen. Diesem Vorhaben
stellte sich eine in der Jugendbewegung ver-

Wurzeite Fraktion namens Revolutionary
Youth Movement entgegen, die sich in die

_Weat/zermorz und in die RYM-ll-Fraktion
spaltete. wahrend die einen »Mao, Mao,
Mao—T56 Tung!« riefen, schn'en die anderen:
»Ho—Ho-Ho Chi Minh — Dare to struggle —

Dare to win!«
,

Auf dem SDS-Konvent im Summer 1969
in Chicago gelang es der Weathennan-Frak-
tion durch einen Coup, die PL auszuschlieBen
— und zwar weil sie nicht die Nationale Be-

freiungsbewegung in Vietnam, Nordkorea,
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Kuba, die afro-amerikanische Befreiungsbe-
wegung und —

Albanienfl) unterstt‘itzte. Und

damit war der SDS am Ende.

Im Friihjahr 1970 gingen, nachdem sich

drei Weatherpeople beim Bombenbasteln

mit einem Hans in Greenwich Village in die

Luft gesprengt hatten, fiihrende Weather-
man-Kader um Bemardine Dohrn, Kathy
Boudin and Bill Ayers in den Untergrund,
um sich [Tiir den Rest der Dekade in symboli-
sehen Bombenattentaten zu ergehen. Die PL

lo‘ste sich auf, nachdem sich Mao die Hand

von »Tricky Dicky« Nixon hatte schzitteln las-

sen. RYM—II versuchte vergeblieh, eine mar-

xistisch-leninistische Avantgardepartei auf-

zubauen. Viele SDS’ler, die dieses Sektierer-

tum nicht mitmaehen wollten, tratender:

. IW bei, und der allgemeine Trend zum An-

i

i

i
[

tiautoritatismus auf der Linken 20g auch an-

dere an, die keine Studenten waren, so dali

die IWW-Mitgliederzahl 1969 um 44% an-

wuchs

III.

Die IWWheute

In einer Studie Anfang der 70er Jahre kam

Jerry Calvert Zu dem SchluB, daB die Leute
vor allem wegen der Reputation der Wobb-
lies [fir Militanz, Mut und Selbstaufopferung
der IW beitra ten. Die Wobblies von heute
seien Tréiumer. Nicht vornehmlieh als Ge—
werkschaft sei die IWW zu betrachten, mein-

_te Calvert, sondem vielmehr als eine »anar—

chistische Federation autonomer Gruppen
nnd Individuen«, die politisch nieht einer ein-

heitlichen Linie zuzuordnen seien. »Inner~
halb der Organisation sind Marxisten, Vege-
tarier, Christen, Aussteiger der Gegenkul—
tiur, selbsterkla‘rte Anarchisten, Pazifisten

and/Oder Befzirwonter der Anwendung von

Gewalt zu finden. Die IWW kann deshalb als
eine Dachorganisation betrachtet werden,
die verschiedene libertar—sozialistische Stro-

mungen umfaBt. «f
Trotz allem betrachten die heutigen

Wobblies die IWW als eine syndikalistische
Gewerkschaftsorganisation und nicht als eine
anarchistische oder anarchosyndikalistische
Organisation, wie es etwa die Internationale

“g;

Arbez'ter-Assozzolz'orz (1AA) ist, von der sie

meinen, sie sei »politischer« 315 die 1WW:
»Die Anarchosyndikalisten wollen >den Staat

zerschlagem. und yerfechten deshalb eine

quasi-insurrektiona‘re Auffassung der Revo-
lution«, meint Mike Hargis. »Die IWW
mochte auf der anderen Seite eine Situation
sehaffen, in der sozusagen >der Staat im
Sehlurfen verlorengehtc Das heiBt nicht, daB
die IWW recht hat and die Anarchosyndikali-
sten unreeht haben. Uberhaupt nieht; denn
historische und soziale Bedingungen werden
das bestimrnen. Es sol] nur darauf hingewie—
sen werden, daB die 1AA politisch anarchi-
stiseh ist, Wa‘hrend die IWW in ihrer Mitglie-
derschaft Anarchisten, Sozialisten oder nur
einfache militante Gewerkschafter hat. «'6

Heute (im Sommer 1987) hat die IWW et—
wa 500 Mitglieder, deren Zahl kontinuierlich,
aber langsam steigt, und die monatlich er-

scheinende Zeitung der Organisation, der [/7—
dmtrz'o/ Worker hat eine Auflage von 2 600

I
r
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Exemplaren. Die Mitgliedersehaft umfaBt -—

wie Bob Rivera vom IWW-Hauptbiiro in Chi-

cago schr’eibt — vier Generationen; die mei-

sten AktivistInnen sind Ende 20 oder Anfang
30. Also: Die IWWist kein Haufen in Nostal-

gie sehwelgender Greise, wie oft unterstellt
wird. (1m Jahre 1968, als die Mitgliederzhal
der IWW immerhin um 28% stieg, schrieb

George Woodcock, der Autor des Buches
Anarchism: »Der Arbeiterradikalismus ist

tot, und seine eine groBe Manifestation in der
amerikanischen Vergangenheit belebt sich je-
des Jahr [fir einen grotesken und geisterhaf—
ten Sabbat wieder, wenn die wenigen iiberle-
benden Veteranen der IWW sich Versam-

meln, um aufdem ja'hrliehen Kon vent in Chi-
cago alte Slogans zu rufen und einer nicht zu-

horenden Welt alte Lieder des Trotzes VOI‘ZU-

singen.«7
Aueh der 1979 entstandene Dokumentar-

film The Wobh/I'es von Stewart Bird and De-
borah Shaffer vermittelt das Bild, die IWW
sei durch die staatliche Repressionswelle
191 7-—1920 ausgelo'seht warden. Die Aktivi—
te‘iten der IWW umfassen die Untersn'z‘tzung
von Streiks, internationale Solidarita‘tsarbeit

(wie die Unterstiitzung der Solidnrnosc, der
CNT, der englischen Bergnrbeiter usw.),
dieOrganisierung von Koopern tiven and K01-

lektivbetrieben, Agitation und Schlung in der

»nom1a1en« US—amerikanischen Arbeiterbe-

wegung und die Untcrstiitzung der Forderun-

gen der indianischen Volkcr.

Die Vision von Egalitarianismus, Selbst-

verwaltung und einer dezentralisierten Ge-
sellsehaft habe noch immer Stehvcrmo'gcn
bei ArbeiterInnen, meint Bob Rivera. Auch
heute halten die Wobblics Progrnmm und
Theorie der IW [fir weitcrhin relevant, sc-

hen die Welt in zwei Klasscn mit unvcrcinba-
ren Interessen geteilt, wollen dic Produk-
tionsmittel L‘ibernehmen und den Kapitalis-
mus absehaffen and betrnchten die Hnuptnul—
gabe der IWW darin, die unorganisiertcn Ar-

beiterlnnen, die etwn 80% der US-nmerikn-
nisch‘en Arbeiterschnft nusmnchen, zu orga-
nisieren. Einer der Grzindc, wnrum sich die

Arbeiterbewegung in den USA nufeiner Tal-
fahrt befinde, meint Mike Hnrgis, sci dns
MiBtrauen der Arbeiterlnnen (besonders in
den Sfidstaaten) gcgeniiber den biirokrati—
schen, anti-demokratischen Prnktikcn dcr
AFL-CIO. Diesc Gewerkschaftsressenti—
ments kdnne die 1WW in eine pro-gcwerk-
schaftliehe Haltung umdrehen, dn sic direkte

Demokratie, direkte Aktion und Eigenver-
antwortung der Gcwerksehaftsbasis prakti-
Ziere and die Vision einer besseren Welt nn-

bieten kenne. » Was wir nls Vermiichtnis von

der Vergangenheit haben ist cine verminl‘tigc
Theorie und ein verniinltiges Programm. Die
Aufgabe fiir die Zukunft ist, dies beidcs in die
PraXis umzusetzen. Die Zukunlt der Mensch-
heit steht aufdem Spiel. «1"

IV.

Reagans Wirtschal‘tspolitik —

Exemplarischer Widerstand und typischc Re-

pressalien

Die Arbeiterbewegung in chgnns Amerilm
befindet sich auf dem Riiekzug. In den 80er

lahren haben die gro/3cn Korpomtioncn von
threr gewerksehaftlich organisiertcn Beleg-schaft immer mehr »Zugcstz'indnissc« gcfor-
dert: Kfirzungen der Arbeitslo'hne und SO-

zialleistungen ; Bescitigung von gcwcrkschnft-
lichen Vertrauensleuten; Streikvcrbot fiir dic
Dauer von Tarifvcrtrn‘gen; Scnkungen der
Renten; Abschaffung des Mutterschalts-
sehutzes. Die zunchmende Arbcitslosigkcit,
die dureh Fusionierung, Diversifikation, Ka-
pitalexport und der Einfiihrung technologi-seher Neuerungen gelordert wird, hat die P0-
sition der Unternehmen gcstiirkt. Die Reag-
an-Administration unterstiitzt dicsc arbeiter-
feindliehe Politik.’ dcr »Sozi;1]]o]1n« wurdc re-

duziert; die Korpersclmftsbesteuerung wurdc

anf alien Ebenen (Profile, Einkommcn, Be-
srtz usw.) gesenkt; das National Labor Rel/I-
tions Board wurde mit rcnktioniiren Ideolo-

gen besetzt; der Bundesgeriehtshof wurde
mit reehten Richtem hestiickt. Zudcm wer-

den Produktionsanlagen zunehmend in Billi-
glohnla‘nder verlagert. All diese Mannhmen
haben die Gewerkschaftsbewcgung immcns
geschwaeht, die vie/erorts die »Zugestiindnis-
se« an die Bosse ohnmzichtig hinnehmen
muBte. Doch trotz allem regte sich nn dcr Ge—
werkschaftsbasis Widerstnnd.

Es blieb der kleinen Ortsgruppe P-9 der
United"Food'ond Commercial Workers Union
(UFCW) liberlassen, den Kampl gegen die



»Zugest£indnis—Politik« der Unternehmer
aufzunebmen. P—9 batter eine Iange Tradition

einer Gewerkschaft, deren Aktivitz'iten einzig
und allein von ihren Mtgliedem bestitnntt

warden. Zunz'icbst als »Independent Union of

All Workers« bekannt, wurde sic in einem

»Sit down«—Streik im November 1933 gebo-
ren. Mehrere erfahrene Wobblies und Sozia.

listen halfen, Struktur, Zielsetzung undAkti—

vitéten der Gewerkschaft zu en twicklen. »S‘ie

sollte eine Industriegewerkschaft sein, eine

Gewerksclzaft fiir alle Arbeiter, in der Tradi-

tion derIW«, ednnerte siclz ein Veteran je-
ner Iabre. Und P—9 wurde dieser Tradition

gerecht. Als die Verantwortlichen der

Heischt‘abrik Hormel in Austin (Minnesota)
der Ortsgruppe ein unzumutbares Angebot
machte, traten die P—9er im August 1985 in

den Streik, der von der Arbeiterschaft im

ganzen Land aut'merksam verfolgt wurde, do

zum ersten Mal Arbeiterlnnen gegen die

»Zugesté'ndnis—Politik« der Bosse aulbegehr-
ten. Dementsprechend war auch die solidar-

ische Unterstiitzung der Streikenden. Wie

Viele Ortsvereine der Gewerkschaften ver—

sorgte auch die IW die P—9er mit Tonnen

von Lebensmitteln und unterstutzen sie mit

all den ihnen zur Verfi’igung stehenden Mit-

teln. Aber der Kampfder P-9 wurde aucb von

den Friedensaktirdsten, Farmern, Arbeitslo-

sen, Minoritz'iten, Feministinnen, Studenten

und B’iirgerrechtlem unterstiitzt, die Lebens-

mittel, Geld nnd Kleidung spendeten, sicb an

Massenveisammlungen und Streikposten be-

teiligten. Hormel-Produkte wurden boykot—
tiert and von den Regalen in den Supermark—
ten gcrz’x'umt.

Wic gewohnlich [uhren die staatstragen-
den Kréfte hartc Geschtitzc auf. Die Gerichte

schriinkten die Rechte in eklatanter ‘Weise

ein, indcm sic verboten, vor den Fabriktoren

Strcikposten aufzustellen und Demonstratio—

nen zu organisieren. Ein Streikfiihrer wurde

dos VerstoBes gegen die Gesetze gegen den

»kn'mincllen Syndiknlismum angeklagt, die

wiihrend des ersten Weltkriegs cingefu'hrt
warden waren, um die Aktivitiiten der IW

zu unterbinden. Laut Augcnzeugenberichten
wurden Demonstranten von der Polizei bru-
tal zu Baden gerissen und in Polizeiwannen

gesehleppt. Tréinengas wurde in die Menge
geschossen; lliichtende Demonstranten wur-

den verfolgt, Init Faustscnln'gen tmktiert und

vcrhaftet. Das Recht auf freie Meinungsia'u-
Berung wurdc beschnitten: Flugbln’ttcr durf—

ten nicht verteilt, »Boycott Hormel«-Buttons

nicht getragen und Reden nicht gehalten wer—

den, Die Nationalgarde cskortierte Streik-

brecher dutch die Streikpostenlinien. Soli-

daritétskonzerte mit Arlo Guthrie and David

Era/”berg warden verhindert, d3 niemand in

Austin der P—9 einen San] vermieten wollte.

Die AFL—CIO denunzierte die Streikenden

als »gicrige Arbeiteranstokraten<<, die nur

bohere Lélme als andere Hormel-Arbeiter,
die die Konzessionen akzeptiert batten, errei—

Chen wollt‘en. Und UFCW-Préisident Bill

Wynn [orderte die P—9er stn'ndig zur Beendi—

gung des Streiks ant and bezeiclznete einen

bekanntcn Streikfiilrrer als »Ayatollah von

Austin«, der Gewerkschaftsmitglieder als

Geislen nehme. Die Medien schlugen sich

wie gewohnlich auf die Seite des kapitalisti—
schen Staates und schiirten eine Anti-P—9-

Stimrnung: »Die leitanikel in den yeitungen
ennunterten P-9er immer und immer Wieder,
ihre >Selbstmordmission< aufzugeben, W512-

rend Schlagzeilen and Cartoons Gewalt nu't

Verzweiflung vennengten. Ben'cbte fiber ei—

ne >tiefe dfistere Stimrnungt, ein iletztes Auf—

stemmen< und >ernste Gewa1t< kamen lzzi'ufig
vor. Streikbrecber wurden in Human inter-

est<~Geschicbten portrétiert, Wéihrend Be-

n'clrte von Massenversammlungen and Le-

bensmittelkarawanen fiir die letzten Seiten

bestimmt' waren. Die Fernsehbericbterstat—

tang sttitzte siclz auf montierte Aussclmitte

mit viel Action und trug dadurcb zum Ein—

dnuck exzessiver Gewalt bei. Aufdiese Weise

gaben die Medien der Basisbewegung ein ver—

zerrtes Bild von sich selbst und verdrelzten

die Bilder von ihr, wie sie vo'n derAuBen welt

geseben wurde.«yUnd diese Bericltterstat-

tang diente natiirlich auch der Legitimation
o'er Repression der P—9 durcb die kapitalisti-
schen und staatliclien Kréifte. SchlieBlich un-

terliel die UFCW vollends den Streik der P-

9er und vereinbarte im August 1986 mit Hor-

mel einen Vierjnhresveflrag, der das Lohnni—
venu wieder auf das Niveau von 1982 anhob,
aber weder eine Garantie zur Wiedereinstel-

lung der 700‘von Hormel entlassenen Arbei—

ter enthielt noel: Verbesserungen der Ar-
_

beitsbedingungen [estschrieh So versuehte

die biirokratische Gewerkschaftszentrale

Wieder cinmal, einer Basisbewegung die Keh-

le zuzuschn iiren. Sie ging sogar soweit, ein re-

volutioné'res Wandgems'ilde am »Labor Cen-

ter« in Austin zu zerstoren, das die P-9er Nel—

son Mandela gewidmet batten. So sollte jede
Spur des Widerstands der Basis ausgelo'scht
werden. Es ist wohl' bezeichnend, daB

UFCW-Priisident Bill Wynn Zur gleiclren Zeit

den Gompers—Murray—Meany-Orden der

AFL-ClO erhielt.

Der Kampf der P-9 hat gezeigt, daB es mi-

tig ist, sich gegen die Konzessionen an die

Korporationen zur Wehr zu setzen, zu kz'imp-
fen, um nicht noeh weiter an die Wand ge—
driickt zu warden. Fur Viele War der Hormel-

Streik ein Wendepunkt, die Hoffnung auf ei-

ne »alternative« Arbeiterbewegung, deren

Aktivitz'i ten allein von der Basis bestimmt

werden, die sieh in) Klaren ist, daB sie von

Lane Kirkland und Kumpanen nichts zu er-

warten hat. »Die Schlacht von Austin bat ci-

nen Funken cntzt'indet«, meinte Mike Hargis
im ladm/ria/ Worker vom Oktober 1986.

»Wir miissen diesen Funkcn am Leben erhal-

ten und die Flammen der Unzufriedenheit

cntfachen.« Die groBe Solidaritéitswelle, die

zur Unterstiitzung der P-Qer das ganze Land

erfaflte, léiBt fiir die Zukunft hoffen. Die Aufl

gabe der IWW besteht darin, stets >>dazusein«

und ihre Losung der Probleme den Arbeite-

rlnnen nnzubicten: die internationale Soli-

darité’t und den unabléssigen Kampfgegen a1-

le Formen der Herrschaft. »Als Mitglieder
der IWW spielen Wir eine sehr kleine Rolle«,
meint Bill Culp von der IWW in Vancouver,
»aber wir tun weiterhin unser Bestes, die Ar—

beiter iiber die Vorziige des Syndikalismus
und einer liberté’ren sozialen Organisation zu

informieren.« Sie hoffen, daB ihre Arbeit ir-

gendwatm einmal fruclttet. Am SChluB des

Buches The IWW: In" First Seventy Years

schreibt Patrick Murfin: »Die IWWlebt nicbt

nur, sie beginnt, in der Energie, Hingabe und

Aktivi tz'i t infer Mitgliederschaft zu gedeiben.
Wir selzen den niichsten 70 Jabren mit Enthu-

siasmus entgegen. «
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Bei dem uachfolgendem Artikel handelt es

sich um einen Vorabdruck eines kurzen Kapis
tels aus dem gleichzeitig erscheinenden Buch

von Holger Jenrich »Die Anarchistische Pres-
se nach I945«, Trotzdem-‘Verlag, Grafenau
1988; 34. -DM.

>>Befreiung<<
- Zur Geschichte einer

anarchistischen Zeitschrift
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Griindungsphase der Befreiung

Bis 1947 dauerte cs, ehe die in viele kleine
Teile zersplitterte anarchistische Bewegung
im Nachkriegsdeutschland so etwas wic cin
inoffizielles gemeinschaftliches Organ vor—

weisen konnte. Willi Jelinek‘ hatte von Zwik-
kau aus mehrfach auf die Griindung eincs sol-
chen Blattes gedréingt und in den Rundschrei—
ben seiner “Informationsstellc“ dic Idee fiber
Jahre hinweg forciert: »Wo kann cine Zei-

tung gedruckt werden? Wer kann eincn Ver-

vielffiltigungsapparat beschaffen . . . ?«2

Lange Zeit tat sich nichts, die Rundschrci-
ben fiihrten weiterhin das provisorische Le-
ben eines Mitteilungsorgans, lelinek und scin
>>Zwickauer Kreis<< wuchsen zu einer fiir den
deutschen Nachkriegsanarchismus uncnt—

behrlichen Gruppe heran:
»Je mehr sich die Tiitigkeit dcs Zwickauer
Kreises ausdehnte, desto gefiihrlicher wurde
die Verbreitung seiner Rundschreiben und

Diskussionsbriefe. Die kommunistischen Si-

cherheitsorgane schfipften Verdacht. Sic be-

auftragten Spitzel mit der Uberwachung, wo-

von es wenigstens zweien gelang, die Anar-

chisten zu téuschen und ihr Vertrauen zu er-

werben. Jelinek spiirte, wie sich eine Schlinge
um ihn zusammenzog. Er schrieb an Willy
Huppertz in Miilheim/Ruhr, dem er vor-

sichtshalber die Abonnentenlistc des ehema-

ligen Proletarischen Zeitgeistes fibersandte,
damit sie im Falle einer Verhaftung bei ihm
nicht mehr gefunden wcrden konnte. Die bei-
den Manner kamen iiberein, dic Rundschrei-
ben kfinftig in Westdeutschland herauszuge-
ben und von hier auch an Gesinnungsfreunde
in der russischen Zone zu schicken. Dies ge-
schah spéter in Gestalt der Befreiung. Man

sollte nicht fibersehen, daB der Grundstein
dieses anarchistischen Blattes in Zwickau ge-
legt worden ist.«1

Willy Huppertz‘ beeinflufite in nachhalti-

ger Weise den deutschen Nachkriegsanar-
chismus; ein Mann, der sich schon seit jeher
als Anarchist verstanden, jedoch niemals ci-
ner offiziellen anarchistischen Organisation
angehért Jhatte. Nach der Befreiung aus dem

Konzentrationslager Oranienburg im Mai
1945 lieB er sich wieder in seiner Hcimatstadt

Miilheim nieder. Der zunehmcnd enger wer—

dende Kontakt zu Willi Jelinek stéirkt Hup-
pertz’ SelbstbewuBtsein. Nachdem er von

den Zwickauer Genossen nicht nur die Ab—

onnentenliste des alten Blattes Proletarischer

Zeitgeist —

quasi der Leserstamm ffir die neu

Zu griindende Publikatibn —, sondem auch
eine Schreibmaschine sowie Geld fiir den

Kauf einer Abzugsmaschine erhaltcn hatte,
stand der Griindung der ersten wichtigen
Zeitschrift des deutschen Nachkriegsanar-
chismus nichts mehr im Wege. Nach einigen
abgezogenen Rundschreiben aus dem Jahr

1947, die noch keinen Titel trugen u‘nd deren

Lesbarkeit an die Grenzen der Zumutbarkeit

stieB, erschien im Miirz 1948 die offizielle er-

ste Nummer der Befreiung betitelten neuen

Zeitschrift. DaB Befreitmg letztendlich die

langlebigste anarchistische Publikation im

Nachkriegsdeutschland werden sollte, war

nicht vorauszusehen.

Huppertz, der der Befreizmg in den 40er
Jahren den, Untertitel >>Sozialrcvolutioniirc
Blfittem gab, stellte sich von Beginn an mit-

ungeheurer Disziplin dcr neuen Verantwor-

tung. Monatlich erstellte cr mindestens eines,
mitunter auch zwei Hefte seiner Zeitschrift,
(lie in den ersten Jahren, finanzieller Engpiis-
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se wegen, als zusammengeheftete Sammlung

hektographierter Blatter erschien. Deutlich

wurde indes schon von Beginn an die politi-
sche Ausrichtung des Blattes: Huppertz pro-

pagierte deutlich seine anarcho-kommunisti-
sche Gesinnung mit gelegentlichen individu-

al-anarchisti’schen Ziigenf Seine p‘olitische
Vision vor Augen, scheute er sich nicht‘ vor

Kn'tik und Polemiken den Genossen der an-

deren anarchistischen Richtungen gegen-

fiber. So distanzierte sich Huppertz von den

Syndikalisten, denen er vorwarf, »daB jede
zentralistische Organisation, ob Partei oder

Gewerksehaft mit bezahlter Fiihrung, ein

Hemmschuh fiir Arbeiterbewegung und Ak-

tionen im Sozialismus ist.«" Er beschimpfte
die Rite-Anarchisten und ihre Idee, indem er

keine Unterschiede zwischen Riterepublik
und dem Parlamentarismus zu machen bereit

war.7 Den Individual-Anarchisten, deren

Vordenker Stirner er aufgrund seiner Angrif—
fe gegen jedwede Autoritéit in Schutz zu neh—

men pflegte, bescheinigte er »ideologische
Akrobatik<< und einen »Mangel an Gemein-

schaftssinma” Den Linksmarxisten um die

Zeitsehrift Neues Beginnen hielt er vor, auch

Marx nnd Engels hatten zeitlebens nichts an—

deres als staatserobernde Tendenzen ver-

fochten, und verwarf das ideologisehe Geriist

der »Internationalen Sozialistem.9 Die Ge-

sell—Anhfinger klammerte er gar vollkomrnen

aus seinem anarchistischen Weltbild aus:

»Wir betrachten sie als biirgerlich-reformisti—
sche Politiker beziehungsweise Schéngeister,
die jecler grundséitzlichen anarchistischen Be—

wegung ablehnend gegeniiberstehen.«’"

Gescheiterte Kooperationen

Trotz all dieser Anfeindungen galt Hup-
pertz unter Deutschlands Anarchisten als ein

auf dem Gebiet der Publizistik kompetenter
Mann. Als am 27. Februar 1949 die erste

Nachkriegs-Konferenz anarchistischer Grup-
pen in Dusseldorf die Herausgabe einer ge-
meinsamen Publikation beschloB, wurde

nach lingeren Uberlegungen Huppertz mit

der Erstellung dieses gemeinsamen Diskus-

sionsblattes beauftragt. Die erste Nummer,
so der Konsens der Konferenzteilnehmer,
sollte im Mfirz 1949 erscheinen.

GroBen Ehrgeiz, den Aufbau eines neuen

Blattes zu forcieren, hegte Hluppertz indes

nicht. Entgegen dem Diisseldorfer BeschluB

wurde kein neues Periodikum geschaffen,
sondem lediglich eine Diskussionsbeilage zur

Befreiung, die nur zweimal erschien, Der

klammheimliche Versuch anpertz’, Befrei-
ung als gemeinsames Organ aller deutschen

Anarchisten zu installieren, stieB auf erhebli-

che Kritik. Vorgeworfen wurde ihm, Befrei-
ung ungeachtet der gemeinsamen Beschliisse

als Verlautbarungsorgan einer einzigen anar-

chistischen Richtung anzusehen. Huppertz
verlieB dieser Kritik und anderer Dinge we-

gen vorzeitig die in Diisseldorf konstituierte

lose Arbeitsgemeinschaft. Damit erledigte
sich gleichzeitig das Projekt einer gemeinsa-
men anarchistischen Publikation.

.

Ungeachtet aller Schwierigkeiten, die sei-

ne Sturheit und Radikalitfit nach sich zogen,
bemiihte sich Huppertz um Kontakte inner—

halb der deutschen anarchistischen Bewe—

gung. Kaum hatte er der Diisseldorfer Ar-

beitsgemeinschaft den Rficken gekehrt, setz—

te er sich mit Rudolf Oestreich in Verbin-

dung, der in Berlin das Blatt Der freie Arbei-

ter herausgab.“ Nach lingerer Diskussionbe—

schlossen Huppertz und Oestreich, ihre bei—

den Blatter zusammenzulegen. Ab Mai 1950

erschienen erstmals die Vereinigtehz) Bldtter.

»Wéihrend Oestreich meist fiber aktuelle Fra-

gen schrieb, beschfiftigte sich Huppertz wei-

terhin mit den Grundsatzproblemen, wobei

er keinen Schritt vom Wege des Anarcho-

Kommunismus abwich. Die Gemeinsamkei-

ten lagen hauptséichlich im Antimilitarismus,
in der Ablehnung gewerkschaftlicher Mitar—

beit und in der Vemeinung aller Formen des

Ratesystems bis hinab zu den Betriebsrfiten.

Auf diesen drei Grundlagen naherten sich die

Berliner und die Miilheimer Gruppe, bis sie

endlich beschlossen, gemeinsam eine neue

Organisation zu bilden. Sie diirfte im Septem—
ber 1950 entstanden sein, eine offizielle

Grfindungsversammlung und einen offiziel-

len Griindungsbeschlufl gab es nicht. Oe—

streich und Huppertz einigten sich auf den

Namen Unabhdngige Arbeiterunion.«”
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Ab Dezember 1950 erschienen die Verei-

nigte(n) B‘liz'tter als Zcitschrift der »Unabhiin-

gigen Arbeiteruniom. Lange Iebten diese

Organisation und mit ihr die Zeitschrift je-
doeh nicht. Na‘chdem die Resonanz nuf Uni—
on und Publikation mehr als schwach blieb,
wurden der Verband aufgelost und die Zeit-
schrift eingestellt. Oestreich und Huppertz
schrieben dazu: »Wir sehafl'ten fiir das ganze

Bundesgebiet die offentliche Betiitigungs—
moglichkeit, aber leider machte man keinen
Gebrauch davon. [...] Was nicht lebensfiihig’
ist, sollte man nicht kiinstlich erhalten<<.'~‘
Fortan gab es wieder die Befreiung. Der Freic
Arbeiter erschien nicht mehr.

»Huppertz hatte sich im Laufe der Jahre ein

wenig professionalisiert. Die Befreizmg er-

schien jetzt beidseitig bedruckt, mit eincm

Impressum und ohne den fiberholten Unterti-

tel »Sozialrevolutionéire Blatter<<. aniir ver-

stand lHuppertz sein Blatt nun als »Organ dcr

I



Féderation deutschsprachiger Anarchistem,
obwohl ein solcher Zusammenhang gar nicht

existierte.«”

UnterDeutschlands Anarchisten nahm die

Unzufriedenheit mit Befreiung deutlieh zu,

zumal Huppertz im Mai 1953 miI seinem in

Befreiung abgedruckten >>Anarehistischen

Manifest<< den Zorn etlieher Genossen auf

sieh gezogen hatte. Huppertz verwahrte sich

energiseh gegen die nun héiufig vorgetrage-
nen Vorwiirfe der Anmafiung und Meinungs-
diktatur. Einen Vorsehlag, Befreiimg nicht

mehr als Organ der deutschsprachigen Anar-

chisten herauszugeben, sondern ihr eine

deutlich persénliche Note zu verleihen, lehn-

te Huppertz sehlichtweg ab. 1954 verlangten
Hamburger Anarchisten abermals von Hup-

pertz, Befreiung in ein Diskussionsorgan um-

zugestalten. Nicht ein einzelncr sollte ki‘mftig
fiber Inhalt und Ausriehtung dies Blattes zu

befinden haben, sondern eine Pressekommis-

sion, der aueh Huppertz angehéren sollte.

Dieser lehnte jedoch auch die neuerliehe Bil-

te um ein Mitbestimmungsrecht ab und veréf-

fentlichte — als Gegenreaktion
— kurz daraul

ein emeutes Programm ‘tler nieht existenten

>>F6deration deutsehsprachiger Anarchi-

sten<<, dessen Ausriehtung konsequenterwei-
se strikt anarcho-kommunistisch war. Viele

Anarchisten sahen sich aufgrund der Hup

pertz’schen Kompmmifilosigkeit letztendliel:

vor die Frage gestellt‘ ob sic die Verbreitung
der Befreizmg weiterhin 16rdern sollten.

Nachdem aueh persénliehe Gcspriiche mit

Huppertz nichts an den vcrhéirteten Positio-

nen finderten, zogcn Hamburger Genossen

erste Konsequenzen. Sic versagten (101‘ Be-

freiung [0mm ihre Anerkcnnung und griindc—
ten im Juli 1955 mit Information eine neue

Zeitschrift.

Huppertz brachle Irotz des Bruehs mir ei—

nem Teil seiner Genossen weiterliin die Be-

freiung hcraus, auch wenn die Auflage der

Zeitschrift, zu diescm Zeitpunkt lediglieh
250—300 Exemplzlre betrug.15 Seit Dezember

1955 erschien das Blair mit einem neuen Un—

tertitel: >>Anarchistisches Orgzin<<. lnlmltliche

Oder konzeptionelle Andcrungen hutte der

Wechsel dcs Untertitels nieht zur Folge. Hup-
pertz beschritt scinen einmal eingeschlagenen
Weg unbeirrt weitcr und sall SlCll erst (lrei

Jahre spiitcr in ciner Sackgasse angelzingt.
Die Kritik an Form und Inlialt seiner Publika-

tion war innerhalb der anarchistischcn Bcwe-

gung derart laut geworden, (laB auch Hup—

pertz sie nicht mehr liinger ignorieren konnte.

Ende 1958 legte er schlieBlieh die redaktio-

nelle Betreuung der Beflcizmg nieder. Ab

Anfang 1959 erschien das Blatt in Berlin, un-

ter redaktioncller Verantwortung des alten

Genossen Rudolf Oestreieh, mit dem Hup—
pertz knapp zehn Jahrc zuvor den Versuch

mit den Vereingte(n) Bliirter(n) gestartet hat-

{6.

Befreizmg bekam unter der Reduktion Oe-

streichs eine andcre Form und eine :mclere

Ausriehtung. Der neue Verantwortliehe fin-

dlerte erneut den Unlerlitel und taufte ClZlS

Heft in >>Bléitter fiir anarchistisehe Weltan-

schuung<< um. Obwohl Huppertz gelegcntlieh
noch Artikel mit zmarchokommunistischer

Tendenz fur sein altes Blatt sehrieb. bekam

Befreiung durch die Berliner Redaktion nun

unfibersehbar antimilitaristische Ziige
— eine

Folge der aueh in anarchistischen Kreisen ge-

wachsenen Sensibilitéit {fir das utomare Ver-

nichtungspotential und die zunehmende Be-

deutung der Anti-Atomtod—Bewegung.

Befreizmg war erst kurze Zeit in der Ver-

antwortung Oestreichs erschienen, da be-

schloB die >>Konferenz deutschspraehiger An-

archistenk in Neviges auf Vorschlag von Otto

Reimers aus Hamburg die »Schaffung einer

einheitlichen Presse, einer gedruckten Zeit—

sehrift, die als Verbandsorgan zwischen den

Gruppen und zur Werbung AuBenstehender

dient.«”’ Befreiung und die in Konkurrenz zu

ihr entstandene Information sollten dem Be-

sehluB nach zusammengelegt werden und ab

Januar 1960 unter dem Titel Neues Beginner:
gemeinsam erscheinen. mit der Wiedemuf—

nahme dieses Tilels des einstigen Blattes der

»Irzternati0nalen So'zialisremv” sollte die Not-

wendigkeit des Umdcnkcns und des noelima-

ligen Neubeginns symbolisicrt werden.

Obwohl der BesehluB einstimmig getrof—V

fen Worden war, wurde das geplunte Projekt
nie in die Tat umgesetzt. Wieder einmal

scheiterte eine Professionalisierung der deut-

schen anarchistischen Presse an >>pcrsénli-
Chen Reibungen,’ 2m Richlungsstreilereien
zwisehen den Gruppen, am Konflikt zwi-

schen Tradition und Fortschritl.«'“ Informa-
tion und Befreizmg erschienen weiterhin sepa-

rat, das Projekt Neues Begimzcn wurde ver—

worfen.

Nachdem Oestreich, der Befrcing nun

von der >>Anarchistischen Vereinigung Ber-

lins« herausgeben lieB, schwer erkrankt war,

fibernahmen versehiedene Genossen kom-

missarisch das Blatt. Erlolg war ilmen nicht

besehieden. Erst ersehwerte 1961 der Bau der

Berliner Mauer die Arbeil der »Anarchisti—

schen Vereinigung«, dann bracli naeli dem

Tode Oestreichs 1963 aucli die Westberlincr

Rest-Organisation zusmnmen. Um Befreiung

fiberhaupt am Leben erlmlten zu kénnen,

fibergaben die Berliner die redaktionellc

Verantwortung erneut naeli Miillieim zu Wil—

ly l-lluppertz.
Ab Januar 1963 — der l6. Jahrgang des

Blattes hatte gerade begonnen — fungierte
der Mfilheimer Alt-Anarchist abermals als

Herausgeber und Redakteur der Befreiimg.
Wiederum brachle erseinc Publikation nul

deutlich anarcho-kommunistischen Kurs. gab
der Befreiuiig durch die gelcgentliehe Veréfi

fentliehung von Frcmdartikcln nndersden-

kender Anarchislen uus Hamburg Oder Ber-

lin jedoeli eine versdhnlichc Note, Der lang-
jfa’hrige Arger innerhalb dcs anurehistisehen

Lagers schien ob der ungewohmen Liberali-

tia't Huppertz’ wie fortgeblasen. Die ehemali-

tau-3 6?
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g8 >>Anarchistische Vereinigung Berlins«

stellte Huppertz ihre Schreibmaschine uncl ei-

ncn neuen Abzugsapparat zur Verfiigung
Zudem wurden die ehemaligen Leser der

mittlerweile wieder eingestellten Information
aufgcfordert, erneut Befreing zu abonnie-

ren, sie finanziell zu unterstfitzen und zu ver-

breitcn.
'

Doch dic Periodc der Zufriedenheit wéihr-

te nicht lange. Schn'cll gab Huppertz erneuten

Anlalfi zur Kritik, weil er Befreiung weiterhin

als anurchistischcs Meinungsmonopol zu nut‘

zen sich anschickte. Bestrebungcn, neben

dem Miilhcimcr Blatt Mitte cler 6061’ Jahre

ein zweites anurchistisches Periodikum zu in-

stalliere11,verliefen im Sande.

Viclen Anarchisten blieb wieder einmal

niehts andcrcs fibrig, als dic Befreiung als

>>Léschblatl<< zu brandmarken und es zu igno-
rieren. Bis zum Ende der 6(ler Jahre dauerte

es, ehc Befreiung erneut eine inhaltliche und

redaktionellc Umstrukturicrung erfuhr.

Die Phase nach der Studentenbewegung i3 ' JUN! 71

'Bis zum Beginn dcr Studentcnbcwcgung exi-

sticrte Bcfrciung 211$ Bindcglied dcr anarchi—

stischen Gruppen weitcr, ohnc besondere

Aufmerksamkcit zu crregen oder sich beson-

dercr Zuncigung innerhalb der anarchisti-

schcn BCWCgung in dcr Bundcsrepublik si-

chm 211 scin. Willy Huppcrtz sleucrte welter-

hin unbcirrt ziuf :marcho-kommunistischem

Kurs wugt-L aber, Hufgrund seiner stetigen
Isolation1n dcr cigencn Bcwcgung, die eine

Oder andere iiberrzischendc ideologische Off~

nung. So riiumtc cr bcispielsweise intellcktu-

ellcn unurchistischcn Theoretikcrn wic Rein—

hold Ellcnricdcr schon 1967 breiten Raum

ein. damit dicscr vcrsuchen konnte, einem an

sich lntcllcktucllcn-feindlichcn Publikum sei-

11cm Entwurf Lies >>Kybernetischcn AnarchiSn

mus« 1121110211hringen. Ellenricders Hoffnund

gen, dic Bl’frcing zu scinem eigenen Blatt

umfunklinnicrcn und die Redaktion schritt-

wcise von Miilhcim. nzich Berlin verlegen zu

kénncn. sclicitertcn letztcndlich am Desin-

tcrcssc dcr Lcscr und un Huppcrtz‘ weitcren

publizislischcn Ambitionen. Nach zwci um-

l'zmgrcichcn Bcilagen im Juhrc 1968 verab-

sehicdete sich Ellenrieder wiedcr von der Be-

froiung.”
Noch im glcichen Jahr vollzog Befreiung

cine nicht fiir miiglich gehaltenc Richtungs—
iindcrung. Herausgcbcr Huppcrtz und die

Lcscr kzlmcn fast ausschlicBlich aus der Ar-

bciterbewcgung 11nd dcrem intclligenzfeindli—
chem Tcil:

>>ll1r tcilweisc vom Prolctkult bestimmtes

Resscntiment war so tief eingewurzelt. daB es

nicht 2111f einmul zlbsterben konnte. Die Stu;

demon erschienen als Bcsserwisser 11nd

Schnéscl. Stan SiCh belehrcn zu lassen. woll-

ten sic clicr die Arbcitcr und ulten Anarchi-

sIen belchrcnfi"

VorbL‘igchen konntc Huppertz jedoch
nicht an den neo-anarchistischcn Striimun-
gen, die, ausgclbst vom Pariser Mai 1968. un-

iibcrsehbar auch in die Bundesrepublik getra-

gen Worden waren. Spiitestens. als der deut~

schc Altanarchist Rudolf Krcll 1968 auf der

Griindungskonferenz der >>Internationale der

Anarchistischcn F6derationen<< (15A) im

Oberitnlicnischcn Carrara die Befreiungals
>>zu klein [Ur die anarchistische Bewegung in

Deutschland« bezeichnetc und ein gréBeres
0rgzm<< forderte, das »die Studentenunruhen

nachhaltig bceinflussen<< kénnte“. war Hup~

pertz zum Handeln aufgefordert. Nachdem

der Plan der franzésischen Anarchistischen

Federation gescheitert war, eine deutschspra-

chige Ausgabe ihrer Zeitschrift zu erstellen

und in der Bundesrepublik zu vertreiben,

sprang Huppertz Ende 1968 fiber seinen eige-
nen Schatten und veréffentlichte einen Bei-

trag des im Pariser Mai durch radikales Den-

ken und Handeln hervorgeiretenen Studen-

- tenfiihrers Daniel Cohn-Bendit in Befreiung.
Es folgten etliche Buchbespreehungen fiber

den Linksdradikalismus und im laufe der Zeit

»trotz ihrer distanzierten Haltung mehrere

fiberwiegend positive Stellungnahmen zur

Studentenbewegung
— fiber Dutschke,

Cohn-Bendit und die Provos<<.22

Die merkbare Cffnung der Befreiung ffir

die militante neo—anarchistische Bewegung
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provozierte einmal mehr den Unmul der a]-

ten anarchistischen Genossen um Otto Rei-

mers oder Alfred Weiland. Da sic dem neuen

Anarchismus der >>Anarchos<< weder mit

Sympathie noch mit Hoffnung bcgegnctcn.
stellten sie jegliche Mitarbeit an dcm Miilhei-

mer Blatt ein 11nd vereinbarten die Herausga—
be einer eigenen Zeitschrift.”

Ab September 1969 war nicht mehr Willy
Huppertz allcin, sondern ein neues »Redak-

tionskollektiw fiir Befreiung verantwortlich.

Das Blatt aus Miilheim hatte sich ungeachtete
der harschen Kritik vieler Altzmarchisten zu

einem Bindeglied zwischen dcm alien und

dem neuen Anarchismus entwickclt und gab
dem breiteren ‘inhaltlichen Spektrum nun

web .in kollektiven Strukturen Ausdruck.

Doeh nachdem sich auf dcm Hamburger
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Pfingsttreffen 1970, das die Grfindung einer

bundesdeutschen Anarchistischen Fodera-

tion hatte bringen sollen, alte und junge An-

archisten stritten und bekémpften, stellten

Uwe Timm, Giinter Freitag und Michael

Griittner ihre erst kiirzlich aufgenommene
Albeit im neuen Redaktionskollektiv der Be-

freiung wieder ein. Auch war clutch die Grfin-

dung des Anarcho-Infos die Befrez'ung ihrer

Melnung nach fiberfliissig geworden. Ab Mai

1970 erstellte Huppertz Befreiung wieder in

alleiniger Verantwortung. »So war es denn

einsam geworden betreffend regelméiBiger
Schreiber im Sommer 1970. Beziiglich Her-

stelllung und Versand war ich vordem und

auch dann sowieso auf mich alleln gestellt.«2‘

Die “Kfilner“ Befreiung

Ab Herbst 1970 jedoch iinderte sich das Ge—
sichlt der Befrez'ung von Grund auf. Zwei jun-
ge Anarchisten aus Koln waren auf das Blatt
aufmerksam geworden und boten dem allein-

gelassenen Herausgeber der Befreiurzg ihre
Mitarbeit an. Sire schlugen Huppertz vor, Be—

freiung kiinftig in Koln zu erstellen und den

alten Genossen somit vom Gros der Arbeit zu

entlasten. Huppertz, der sich vieler Vorbe-
halte dem neuen Anarchismus gegenfiber
entledigt hatte, akzeptierte clas Angebol. 1m
Oktober 1970 fibergab er die Redaktion der

Befreiung an das u.a. von Ralph Aurancl zwi-

schenzeitlich mitbegriindete »Anarcho-syndi-
kat<< in Koln.

Im November 1970 erschien Befreiung
erstmals unter Kolner Verantwortung und in

gfinzlich neuem Gewand. Die Zeitschrift be-
stand niéht langer aus hektographierten grii-
nen Oder rosaroten Blattern, sondern war im

foset-Verfahren auf weiBem Papier ge-
druckt, versehen mit‘lllnstrationen auf der
Titelseite und im Heftinnern. Die neue Re-

daktionsmannschaft stellte sich ihrenLesern
. mit erstaunlichem Optimismus vor:

»23 Jahre hat der Genosse Willy Huppertz
nahezu alleine die Befreiung herausgegeben,
in einer Zeit, in der nicht nur die anarchisti—
sche Bewegung, fast gfinzlich liquidiert in den

faschistischen KZs, gegenllber der herrschen-
den Reaktion eine hoffnungslos verlorene Sa-
che zu sein schien.

Das erneute Anwaehsen unserer Bewegung
hat es nun méglich und erforderlich gemacht,
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anarchistische Propaganda in gréBerem Um-

fang zu betreiben und an den Erfordernisscn
dies aktuellen Kampfes zu orienticrcn. Des-
h‘alb wird Befreiung jetzt von cinem Redak-

tionskollektiv verfaBt, in dem der Genosse

Willy Huppertz selbstverstandlich weiter mit-
arbeirtet.«25

Der EinfluB Willy Huppcrtz‘ schwand im
Laufe der Zelt jedoch merklich. Die Kolner

Anarchos sorgten nieht zuletzt stilistisch fiir

den Beginn einer neuen Ara der Befrciung.
Das nun in der Zeitschrift vorherrschcnde
Vokabular erinnerte an den Black-Panther-

Jargon and an den dcr Berliner Untergrund-
bliitter. Polizisten, Richter und Politiker wur-

den fortan >>pligs<< (Schweine) tituliert, mit der

Maschinenpistole statt der schwarzen Fnhne
wurde ein neues Symbol des Widerstands cin-

gefiihrt. Das neue Redaktionskollektiv, dem
neben Huppertz ein Dutzcnd junger Manner
und Frauen angehorte, ging mil spiirbarcm
Eifer an die Arbeit, schrieb bissig, pointiert,
radikal zu aktuellen Fragen und grundsiitzli-
Chen Problemen. Gleich von der ersten in ci-

gener Verantwortung erstellten Ausgabe ver-

kauften die Kélner »Anarcho-Syndikat‘ler«
an die 1000 Exemplare im Handverkauf,
nachdem die Befreiung zuletzt von Willy
Huppertz an ganze 350 Inlercsscnten ver-

schickt worden war?"

D218 der neue Ton und das neue Aussehen
der traditonsreichen Befrciung vor allcm den
alten Lesem nicht gefielcn, war anhand erb—
oster Anrufe und Zuschriftcn abzulescn. Wil-

ly Huppertz selbst rechtfcrliglc in der De-

Zembernummer 1970 das neue oplischc und

inhaltliche Konzepl und stellte sich schiitzcnd
vor seine jugendlichen Mitstreiter:
>>Nachdem eine Kolner Gruppe .liingcrerdic
Novembernummer Befreirmg herausbraclnc,
Jilngerer. die sich konscquent flir den Anar-
chismus entschieden, in ciner Zeit. “'0 man-

cherlei kleinlbiirgerliche oder marxistischc
Tendenzen sich als >an1iauloritiir< behauplcn.
erfolgten durch éiltere Anarchisten und Leser
der Befreiung kritschc Zuschriften, die mcin-
ten, Befreiung sei in eine gewaltsame und ril-
de Tendenz fibergcgangen.
lch stelle die Fragc, in \velchem System wir
leben? Doeh wolil im kapilalislischen. wo

durch Staatsgewall gestiitzt. die Beherr-
schung, Ausbeutung und Entreclnung von

Menschen betrieben wird. Wollen wir als
Anarchisten uns heutc und in Zukunft von al-
len

notwendigen Gewalthandlungen im

Kampf gegen Herrschaft distanzieren? Dcr

EIQSatZ der Jfingeren erfolgt in antistaatli-
Cher, anarchistischer Zielsetzung. Freuen
wir Alten uns, wenn jungc, energische Frcun-
de mit uns k21mpfen<<37

Auch in der Folgezeit lieB Huppertz dem
Kolner Redaktionskollektiv bci dcr Erstcl-

lung der Befreiung gréBlenteils l‘rcie Hand.

Huppertz lieferte dcr Redaktion nur noch

sporadisch lingere Artikel. die zum'eist als

Beilage ersehienen. 50 war ciner seiner Textc

>>Réitesystem oder frcic Gerneinsclmlt« liber-
schrieben. Wfihrend er selbst als kommunisti»
scher Anarchist das letztere System favori-
sierte, verfocht das Kolner »Anarcho-syndi-
katc< mit Vehemenz die Riilc-Tlicoriei

Ab Mitte 1971 war der redaklionellc Ein-
fluB Willy Huppertz‘Bnahczu gleich Null.
Forlan kiimmerte er sich ausschlieBlich um

die Verwaltung des Geldes sowie um die Ab-

onnentenkartei und \vnr zudem {in die wei-
terhin zahlreichen Bcschwerden seitcns alter
Anarchisten zustéindig, die sich mit der neucn
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Ausrichtung der Befrez’yng gar nieht anfreun—

den konnten: »Die Zeitung hat sich meiner

Ansicht naeh zu einem oberfléiehliehen Ra-

dau- und Revolverblatt entwiekel’t. In diesem

Sinne gibt die jetzige Befreiung unseren Geg—
nern das beste Wasser auf die Milhle.«2"

Die Kélner >>Anarehos<< batten in der Zwi-

schenzeit ihre erste Krise gemeistert. nach-

dem sic im Mai 1971 wegen Arbeitsfiberla-

stung nicht in der Lage waren ein Heft her-

aus‘zubringen‘. Ab Miirz 1972 erschien Befrei-
1mg mit dem Untcrtitel >>Anarchistische Zei-

tung<<, im Mai 1972 mit dem erslen farbigen
Titclblatt. Die crhéhte Verbreitung der Pu-

blikation hatte auch eine erhbhte Aufmerk-

samkeit der Behbrden zufolge. Am 7. Febru—

ar 1972 wurde Befreiung in Kéln und Mill-

heim beschlagnahmt wegen angeblicher Un—

terstfitzung der Baader-Meinhof—Gruppe,
wegen >>Verunglimpfung der Bundesrepublik
Deutschland<< und >>Volksverhetzung<<. lDrei

Jahre spilter wurde der seit Oktober 1974 als

Veramwortlieher im Sinne des Presserechts

und als Kontaktadresse fungierende Ralf

Stein von der Polizei verlhaftet. Die presse—
rechtliche Verantworrung fibernahm kom-

missarisch Uli Dillmann. Willy Huppertz hat-

te seit Januar 1974 keinerlei Funktion mehr

inne. Auch die Finanzen und die Abonnen-

tenverwaltung der Befreiung wurden mittler-

weile von Kéln nus erledigt.
Die polizeilichen Ermittlungsverfahren

gcgen Befreiung sowie die Verhaftung des

presserechtlich Verantwortlichen, Ralf Stein,
brzlchten dns nun schon seit 27 Jahren existie-

rcnde anarchistische Blatt in Bedrfingnis. Be-

freiung konnte in den ersten Monaten des

Jahrcs 1975 nicht crscheinen:

>>Leider lindet sich so gut wie kein Drucker

mehr bereit. die Befreiung zu drueken. lDas

hiingt nicht zuletzt von den zunehmenden Re—

pressioncn des Stazites und seiner Strafverfol-

gungsbehérdc ab. besonders die >linken

Drucken mgcn hier bei der Weigerung. uns

zu druckcn. heraus.«3"

Ab Mai 1975 gelang der Zeitsehrift wieder

ein rcgelmiiBiges Erseheinen. Der Iiir Stein

als presserechtlich Verantwortlicher einge-
Sprungene Uli Dillmzmn gab das Blatt nun im

eigenen >>Vcrlag Neue Kultur« heraus. Ein-

her ging damit eine letzte, nun endgiiltige in-

haltlichc Kurskorrektur. Befreiung verlor die

erst unter Kélner Regie erworbene rilte-kom—

munistische Ausrichtung sowie dens mitumer

allzu aufgesetzt wirkende revolutioniire Pa-

tlios und wandte sich vollstiindig dem Anar-

cho-Syndikalismus zu. Im Unterschied zum

klassischen Anarcho'Syndikalismus. der sich

cinerscits naeh lndustriezweigen und ande-

rerseits nach Berufen organisierte, sollten

nach dem in Befreiung postuliertcn Modcll

die Berulsverbiinde wegfallen und dureh ter-

ritoriale Vereinigungen ersetzt werden. Die

Grundsatzforderung nach >>Klassenkéimpferi~
scher Gewcrksehaftsbewegung ohne benzen—

hzilte Demokralie<< léste innerhalb der Leser-

schalt und dcr gesamten anarchistischen Be-

WCgung heflige Diskussionen aus, »die in ih-

rer Breile und Linge fiir die deufische Anar—

ehobewegung beispie1105« waren.” Letzten

Endcs hielten sich Zuslimmung und Ableh-

nung innerhalb der anarchistischen Bewe—

gqu in etwa die Waage; ihre Skepsis verlo-

m” jcdoeh auch die Befiirworter nicht. »Ins-

gesamt kann festgestelltt werden, daB die mei-

sten deutschen Anarchos {fir die Schaffung ei-

ner anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft

sind, aber nochschwanken. ’ob sie innerhalb
Oder auBerhalb des DGB ansetzen sollenxi’I

28. Jahrgang

Der neue anarcho-syndikalistische Kurs

. der Befreiung wurde auch nach der Haftent-

lassung Ralf Steins und dessen Wiedereintritt

als presserechtlich Verantwortlicher im Juni

1976 beibehalten. Neben der D‘iskussion um

die ,‘Grfindung einer syndikalistischen Ge-

werkschaft im eigenen lLand widmeten sich

die Redakteure und Mirarbeiter der Kelner

Zeitsehrift nun auch vermehrt internationav

len syndikalistischen Themen. 1m Zuge die-

ser Neuorientierung erschienen ab 1976 die

vom — mit der Redaktionsmannschaft der

Befreiung verflochtenen — >>K0mitee Freies

Iberien<< herausgegebenen [berz’én-Nachrich-

ten als Beilage der Befreiung. Das zu Beginn
von Uli Dillrnann, ab NUS/1976 von Ralf

Stein verantwortete Blatt, das auch unabhfin-

gig von Befreiung vertrieben wurde, infor-

mierte in deutscher Spra‘che fiber die aktuel-

len politischen Entwicklungen in Spanien und

Portugal.

Nachdem sich im Oktober 1976 die syndi-
kalistisclie »Initiative Freie Arbeiter Union<<

(I-FAU) gegrfindet hatte, [and Befreiung
mehr und mehr eine konkrete politische Hei-

mat. In der Folgezeit arbeiteten die Redak-
teure des Blattes eng mit der neuentstande-

nen Gruppe zusémmen, ohne Bcfreizmg je-
doch zum offiziellen Organ dcr I-FAU umzu-

funktionieren."2 Nach eincr mehrmonaligen
Pause erschien Befreiung Anfang 1978 zum

letzten Mal. weiterhin ohne direktc Anbin-

dung an die I-FAU. aber doch als Spraclirohr
des anarcho-syndikalistischen Verbandes;

»Wir, die wir die Befreiung machcn. Ireten

fiir die FAU ein‘ sind in ihr aktiv‘, sind anar-

cho-syndikalistische Anarchistem33 das Ende

der traditionsreichen anarchistischen Zeit-

sehrifl war indes nicht mehr aufzuhalten. Die

Herausgeber beklagten vor allem die fehlen-

de Unterstiitzung durch anarcho-syndiknlisti-
sche und andere anarchistische Gruppen:

-‘anar~chisnische zaitung
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>>Die Sehwfiehe der deutsehcn anarchisti-

sehen Bewcgung spicgelt sieh sicherlieh in

der Befreiung wiedcr: die anarchislisehe odcr

libertéire Bewegung trfigt sie gegenwfirtig
nichft, sondern konsumicrt sic —

zum gréBtcn
Teil jedenfalls.«34

311 Jahre nach ihrer Griindung. nneh wcch-

selvoller Gesehiehte mit diversen chhseln

der Herausgcbcr und etliehcn politisehen
Neuoricnticrungen. wurdc Befreizmg 1978

endgiiltig eingestcllt. Dcn Vcrlust der langlc-

bigsten anarchistischen Publikation im Nach—

kriegsdcutschland suehte die im Rahmen dcr

I-FAU neugcgm’indcte Zeitsehrift Dirc’kte

Aktion auszugleiehen.
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>>Wir leben in einer Epoche ohne Zukunft<<, d.

.; schrieb Simone Weil in einem Essay aus dem
"

Jahre 1934 (Unterdrb‘ickung and Freiheit;
'

Rogner & Bernhard/2001, 1987). »Die Er—
wartun‘g des Kommenden ist nicht mehr

Hoffnung, sondern Angst.« Das Grauen des
'

Zukfinftigen spiegelt sich im Grauen des Ge-

genwartigen, besonders dann, wenn sich die-

ses Stechschrittland, »wo‘ es aufwarts geht,
aber nicht vorwéirts<< (H.-M. Enzelwberger),
n den Medien als Schlaraffenland prasen-
iert, wo Probleme erkannt und Gefahren ge-

itiv die Milch macht’s! Frohlich, kostlich,
rima, alles bestens. Sa ja zu Crunchy Nut.

Alle lieben Bill Cosby. Nun erzéihlen Sie doch

mal, Herr Cohn-Bendit, wie war das damals

68 mit der Revolution? Wir haben sie so ge-
liebt . . . Mit Somat bieten sich llhnen glan-
zende Aussichten . . . Everything’s all right,
be happy . . . We of the TV age are cool

(McLuhan) ~. . . and now a message from let-

ter V . . . World series 1987! It’s great zu be

here . . . J. hits a ground ball to shortstop . . .

Krazy Kats meets Ignatz Mouse in Kokonino

County, throwing cartoon bricks at each ot-

her . . . You dont’t need a weatherman to

know which way the wind blows. . . . A hard

rain is gonna fall . . . Dig it, kid? It’s TV, not-

hing but TV!

EKI‘TIK
llI

Vor nieht allzu langer Zeit zog ein kanadi-

scher und inzwischen verwcsender Literatur-

professor namens Marshall McLuhan in die

Medienwelt hinaus, um den Unwissenden zu

verkiinden, das Fernsehen verwandle als das

Medium des elektrischen Zeitalters den!

Planeten in eine >>globales Dorf<<, bevolkert

von einer neuen >>Stammesgemeinschaft<< mit

synopotischer Sinneswahrnehmung. Doch

der Begriff der Gemeinschaft beinhaltet Qua—

,litaten von direkter Realitéitserfahrung, di-

rekter Kommunikation,‘ aktiver Teilnahme

an Entscheidungsprozessen und krealiver

Mitgestaltung des sozialen Lebens. Im Zu—

sammenhang mit dem Massenmedium Fern—

sehen diesen Begriff ins Spiel zu bringen, ist
‘

im besten Fall absurd und realitatsfem zu

nennen, denn das Fernsehen wendet sich an

: ein Massenpublikum, an eine Masse von soli-

_ tar, isoliert voneinander und verstreut leben—

den Individuen, auf die mit Salven und Tonen

und Bildem eingeschossen wird, ohne daB in—

non die Moglichkeit einer Antwort auf diese

Attacken bleibt. Standardisierte Formen,
. Formate, Genres und sfereotypisiertc Szena—

rien, Plots, Charaktere und Figurenkonslella-
tionen tragen zur Bildung einer passiven, ver-

léiBlichen Masse von Konsumenten bei, wel—

che das bekommen, was sie erwarten sollen.

Dartiberhinaus halten Standardisierung
“ und Stereotypisierung (wie bes‘onders die
i US-TV-Produktion zeigt) die Produktionsko—
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sten genng,‘erm6g11che eme FlieBbanda

Profiten abgesetzt werden, wahrend die eige-
nen lokalen Produktio‘nen aufgmnd der in ““

diesen Landem wenig entwickelten TV- ,.

Technologie chancenlos bleiben. In Nigeria
5‘

beispielsweise kostete 1974 eine 30-Minuten—
‘

Episode aus US-Produktionen 'E 35 —40, lfin- '~

gere Episoden E 80—110. ‘ w~

Gleich den missionarischenGlaubensfeld-
W

vzfigen des 18. und 19.,Jahrhunderts client die A
exportierte US-Fernsehkultur seit den 506)“
Jahren als Herold- des Uncle-Sam—Impe-
riums, verspricht groBe VerheiBnngen und
versorgt dieWelt mit Bildem des wunder—

,

baren,unbeschwerten Lebens in Cockaigne —-

‘

Made in USA, and die US-Konzerne machen
z

dlabei ein hervorragendes Geschéift. Uber
’

Jahre hin' finanzierten' Colgate-Palmolive,
Coca-Cola, Pepsi-Cola, Ford und General
Motors US-Programme in Ubersee, um ihre

Produkte an'die ohnehin schon auf das Wi-

derlichste ausgebeuteten Menschen in diesen 3

Landem zu verkaufen. So verwundert es

nicht, daB der auto'ritz'ire Uber—Vater Ben

Cartwnght mit seinen absonderlichen Sohnen
selbst freitags iiber die nigerianischen Bild‘ ..

schirrne galoppierte und dort ein urns andere

Mal die amerikanischen Werte verteidigte. }_ r

‘

McLuhan triumte als naiver Globaltrottel
‘

vom >>globalenvDorf<<, das sich jedoch als glo—
bale Ponderosa (oder aktueller: als globale
Southforlk Ranch) erweist. Mit der Fernseh- ~

;‘

kultur hat sich das US-Kapital eine nahezu ‘

unerschopfliche globale Bonanza gesichert.
Doch ware es zu kurzsichtig, das Fernse-

hen nur nacli 6konornischen Aspekten zu be-

urteilen.

III

In einer entfremdeten und fragmentisierten
Gesellschaft', in der die Menschen winzige ,

Bereiche des sozialen Lebens bewo‘hnen und 1

'

V “ .

fin.” hender Herrschaftsverhaltmsse, sondern ge-kaum fiber das gesellschaftliche Ganze

Kenntnis haben, beziehen sie sich bei der Su-

che nach Orientierungspunkten auf die Mas- .'

‘

senmedien und in erster Linie auf das Fernse-
._

hen. Gem wird das Fernsehen sowohl von
3

den Medienarbeiterlnnen als auch von vielen 2

Politik‘niks als »Fenster in die Welt« beschrie-

ben, :als »Spiegel«, der die Realitfit reflektie-
re,'»wie sie isti<, doch das Fernsehen wirkt

.

mit all seinen Auslassungen, VergréBemn- v

gen, Verkleinerungen, V kiirzun Ver-

beit mit hohern ProdukuonsausstoB, und die- as -

tat, sondem es pragt 516 und Che Gestalt der

se Billigproduktionen kfinnen vor allem in “

Lateinamerika, Afrika undl Asien mit hohen A

‘

:1; taglichen Lebens, die Tag um Tag erfahrene

wirrungen und Verzerrungen eher wie ein

Spiegelkabinett desorientierend und kann da-
'

zu beitragen, daB‘ der Unterschied zwisehen

I Realitat und Abbild nicht mehr- zu erkennen
' g ist. Das Fernsehen reflektiert niclht die Reali-
'

l

Gesellschaft. Es ist Lieferantr von Begriffen,
'

Idolen, Identifikationen, lnformationen,
'

Verhaltensanleitungen, emotionaler Span-
'nung, Werte- und Interpretationssystemen,
Symbolen und Sprache und pragt auf seine

i Weise das tagliche BewuBtsein.

In diesem Prozeli agieren das Fernsehen

jund andere Medien natfirlich nicht ailein:

ESchule, Familie, Betrieb, Wisse’nschaft und

'iKunst (also all jene Institutionen, die unter

idem Begriff >>kultureller Apparam zu fassen

sind) leisten ihre Beitrage zu’r Akkulturation

und gestalten kontinuierlich das Bewufltsein.

Aber dennoch kommt den visuellen Maiden
'

eine besondere Rolle zu, vor allem dumb ilu'e

Eindringlichkeit, ihre Penetrierung des ‘All-

tags, ihre faSt ununterbrochene Prisenz, ih—
ren verhaltnismaflig unaufwendigen Zugang,
ihren symbolischen Gehalt, ihre Simplifika-
tion und Instant-aneitét. Sie benennen Parti-

kel der Realitéit, und das, was nicht benarmt

wird, wird gerade dutch die Nicht-Erwiih—

nung als irrelevant deklariert. Es .sind eben

nicht die fundamentalen Rhythmen des all-

“;

I Ausbeutung, Unterdriickung, Diskriminie—
'

rung, Inauthentizitiit und Unfreiheit, die ak-

V

zentuiert werden, sondem all das, was einen
*

Novitfits- und damit Tauschwert vorweisen

Das Fernsehen, and was in ihm keine Er- .

. wéihnu‘ng findet,_-ist eben nicht )reak. >Reali-
tan in den visuellen Medien ist das Spektakel;
die Routine féillt unter den Tisch und wird er—

\. tragen. Indern die Alltaglichkeit des Leidens
'

unter der Herrschaft im offentliehen, media-

len Diskurs verschwiegen wird, erfahrt sie ei-

ne Abdrangung ins sprachlose Abseits, aus

dem sie nicht mehrherauskommt. Sie er—

scheint nicht als Problem, sondern als Nott-

wendigkeit und Unabanderlichkeit.

Aber die Aufgabe des Fernsehens besteht

ja auch nicht in der Problematisierung beste-

rade in deren Affirmation, in der Vermittlung
5 von Herrschaftsideologie, die auf die Zustim-

f mung breiter Bevolkerungsschichten zum be-

stehenden System ausgerichtet ist.
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‘

Ein Geselischaftssystem, das zwar in seiner

formalen Struktur 11nd nach seinem verfas-

Verfiigungsgewait besitzen, muB sténdig ei-

nen allgemeinen Konsens zum bestehenden

System produzieren, um dessen Existenz zu

gewéihrleisten. Dies wird nicht ailein dadureh

erreicht, daB Menschen geknebeit und unter—

jocht werden, sondem anch dadurch, daB sie .

die >>geistige 11nd ,
moralische Fiihrun'g«

(Gramsci) von Eliten anerkennen und sich ihr

unterordnen. Ihre ideologische Hegemonie!
ist ein System von konstitutiven 11nd konstitu-

ierenden Bedeutungen 11nd Werten, die um-k

gekehrt in der praktischen Erfahrung bestiiti—‘
“

gend wirken. Sie bildet so ein Verstéindnis

. von Realitiit ifiir die meisten Menschen in der

Gesellschaft, ein Verstfindnis von Realitéit in-

nerhalb eines begrenzteri Rahmens, iiber den
W

nur wenige hinauskommen kennen. Ihre

Wahmehmung von Realitéit spielt sieh in den

von den hegemonischen Eliten vorgegebenen

* monie fundiert sich in der Selbst-Identifika-

tion des Individuums mit den hegemonischen
Auspriignngen und Wucherungen\,\ bewirkt

gegeniiber dem Bestehenden >positiv< sein

soll; ist sie es nicht, so 5011 das, was existiert,

unabfinderfich anerkanntwerden.

daB sich das Machtgefiige nicht auf eine klei—

ne Gruppe von Herrschenden konzentriert;
vielrnehr unterteilt es sich in poiitische, 6ko- g
nomische, biirokratische 11nd kultureile Sphi-

_,
ren von Spezialisten, die voneinander zwar

_

eine gewisse Autonomie zu entwickeln schei—

nen, doch der Mechanismus, der sie msam-
'

menhéilt, ist die herrschende Ideologie ails

Mittel zur Beibehaltung des bestehenden ge

sellschaftlichen‘ Systems und der Kontroile

fiber divergente Ginggen 11nd Klassen.

Ideologische Hegemonie ist aber' keine!

statisclhe Struktur, sondern ein gelebter' Pro

,
2e13, der sich an Erfahrungen, Beziehungen;
11nd Ereignissen orientiert, sieh stindig ver-i

. effektiv, wenn ihre Institutionen zu einer To-

talitiit verschmelzen,sich1m Zusammenspiel
\miteinander verstéirken 11nd einen Panzer ge

, gen Widerstiinde bilden. Oppositionen ent
‘

stehen immer wieder, doch zumeist werden ,

sie entweder erfolgreich in (135 bestehende _‘
System absorbiert Oder an den Rand gedréngt

'

» 11nd eliminiert.

sungsméfligen Statut demokratisch organi-
siert erscheint, doch in dem politisehe, 6ko ‘

,

nomische und militiirische Eliten alleiniger-

Koordinaten ab, und der Sinn jeglicher Hege-
‘

durch eine >internalisierte< Sozialisation die

V

zumindest als notwendig, unausweichlich 11nd :
»

3

Die hegemonischen Eliten, die im staatli- ~ ‘

chen ‘Organisationsgebilde die dominieren- ;
den Funktionen ausfiben, profitieren davon,

‘

'

findert. Sie muB fortwéihrend erneuert, ver-g‘

‘

‘ teidigt und modifiziert werden. Sie ist damn. .

In diesem ProzeB kommt' dem Fernsehen

die Auigabe 121), die Grenzen fiir den politi-
schen D‘iskurs abzustecken. Durch Selektion,

Ausiassung, Hervorhebung 11nd Akzentu—

Realitfit.'1ndem JournalistInnen Iediglich in-

ref >Auifgabe< in ihrem Beruf nachkommcn,

dienen sie den Definitionen der Realitéit und

*1 damit den Interessen der politischen undéko-

nomischen iEliten. Diese haben ein Interesse

.
an gesellschaftiicher Stabilitiit, »dal3 es bieibt,

»-

36$ g wie es ist«; Journalistlnnen haben ein Interes-

se damn, die >neuesten< Nachrichten unters

Volk zu bringen, sie >interessant< zu gestalten
- und die Menschen stets >auf dem laufendem

‘

Q zu halten. Sie bestimmen, was einen Nach-

richtenwert besitzt, was kommentiert und in-

-

terpretiert wird. Ihr Kodex enth‘aiit Begriffe
'

wie >Aktua1itéit<, >Unparteilichkeit<, >Objek-
. tivitiit< 11nd >Glaubwiirdigkeitl, mit denen sie

ihre Arbeit zu legitimieren suchen.

; V
1°

Medienarbeiterlnnen bilden sich etwas dar-

auf ein, >so‘ aktuweil wie mégljch< zu berich-
ten and die >entstheidenden< Fakten zu lie—

.

fern. Aber gerade diese Fetischisierung von

v‘ Aktualitiit and FaJkten fiiJhrt dazu, daB sich

‘

die Aufmerksamkeit auf das unmittelbar Ge-

genwéirtige konzentriert, ein Ereignis ans sei-
'

nem Kontext gerissen wird, Zusammenhéinge
11nd Verbindungen kaum erkennbar sind.

Fakten, nicht Komplexe, stehen im Mittel-

punkt des Interesses; sie werden zum Gegen-

j stand der >5ffentliclhen Diskussiom; sie schei—

nen dem Publikum die Wahl zu iassen, was

. von ihnen zu halter) oder was mit ihnen anzu-

. stellen sei. Die in der Realitét vorgefundenen
11nd ideologisch ausgewéihlten Fakten werden

in Meldungen 11nd Bildberichte verpackt und

in den Nachrichtenmagazinen >objektiv< préi~
: sentiert.

Nachrichten, gleichgiiltig ob sie einen Su—

perrGAU, eine Erdbebenkatastrophe o‘der

den Tod von Pa Cartwright alias Lorne Gree-

ne behandeln, werden in einem einférmigen,
,

emotionslosen Tonfall 11nd. Rhythmus dem

.

Publikum dargeboimdmck erwek-

kend, daB es nichts auf diesem Planeten (und
‘

dariiber_ hinaus) gibt, iiber das im Fernsehen

_

nicht >objektiv< berichtet werden kennte. Ob

H. —J. Friedrichs oder Dan Rather - sie sind

>tough<; was es in de{Welt zu sehen gab, ha-
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ben sie gesehen; nichts kann sie in ihrer >Pro-

fessionalitiik erschilttern, jeden Giftgastoten
und jeden Verstfimmelten konnen sic in ih-

rem monotoncn Rhythmus verpacken. Was

immcr der Inhalt der Naehrieht aueh sein

mag, die implizite Botschnlt ist: >Macht’s

ouch bequem, Leute. Es gibt nichts, woriiber

ihr euch aufregen miiBteI. Alles geht seinen

geordneten ch; alles ist unter Kontrolle,

und wenn’s nicht unter Kontrollc ist. kénnt

ihr sowieso nichts tun. Kiimmen eueh nicht,
und wenn‘s euch kiimmert. kiimmert euch

auf unsere Ari. Was immer zu verstchen ist,
wir verstehen es, und wenn wir‘s nieht verste-

hen. kann es niemand, Wir sind die Erklz’irer

der Welt und der Realitiitl<

Damit befinden sich dicse Medienarbeite-

rInnen in der gleichen Rollo wie die mittelul-

terlichen Priester. die ein Monopol auf die

Auslegung der Realitiit besaBen, bestimmte

ideologische Perspektivcn im Sinne der Herr-

schenden verbreiteten und die glob‘ale Hege-
monie des Papsttums {Orderten‘ Diesc wuirde

erst dureh die Einfiihrung ides Buchdrucks.

dcr das Monopol der kirchlichcn Buchpro-
duktion durehbrach, und den auflmmmenden

nationalistischen Protestantismus untermi-

niert. ohne daB sieh aber dadurch fundamen-

talc Veriinderungen zugunsten dcr Menschen

durchgeseizt hiitten. An die Stelle alter Dog-
men Iraten neue; das System der Umerdruk-

kung wurde >reformiert< und modifizieirt.

VI

Gleich ihren priesterlichen Vorgiingcrn am-

plifizieren die hcuIigenBMedienarbeiterIn-
nen Reprisentationssysteme. die das beste-

hende sellale System legitimieren. Die Prie-

‘ster predigten ihren Kirchengemeinden. daB

die Machtstruktur gottlieh sanktioniert sei;
ihre Nachfolgerlnnen lassen keine Gelegen-
heit aus, um das Publikum darauf hinzuwei-

sen9 daB die Machtstruklur durch >dem0kra-

tische Wahlem legitimiert sei. Die Medienar-

beiterlnnen von heute sind wic die priesterli-
Chen Ideologieverbreiter in das dominante

Herrschaftssystem integriert‘ orientieren sieh

an den verinnerliehten gescllselial’tliehen
Konsensnormen, so daB ein direklcr Eingrilf
von Seiten der politischen und 6konomischcn

Eliten relativ selten‘stattfindct. Die Medien-

arbeiterlnnen haben, wie das Bundcsvei'fas-

sungsgericht einmaIchststellte. >>integrierend
in das Staatsganze<< iu wirken. und so formen

sie den gesellschaftlielien Konsens‘ indem sie

sieh an ihm orientiercn und gleielizcitig ilm

reflektieren, so daB sic den dominantcn In-

teressen innerhalb dcs Staates Gcltung ver-

schaffen.

Der Anschein, von politischen und okono-

mischen Gruppen wie auch vom Staat selbst

>unabhéingig< und >unpartcilich< zu sein. ist

notwendig, um in den Augen des Publikums

als >glaubwfirdig< gelten zu kénnen. Wie

wichtig dieser Schein fiir die Herrsehcnden

ist, zeigte sich im Pariser Mai 1968. als das

Regime das Fernsehen als offencs Propagan-
dainstnument geg‘en die Revolticrenden cin-

setzte. Die groBe Diskrcpanz zwischen dem.

was auf den StraBen und in den Fabriken tat-

séichlich vorging, und dem‘ was auf den Fern-

sehschirmen erscheinen durfte, war zu offen-

siehtlich. Die Folge war. daB die ORTF-Jour-

nalistInnen in den Streik traten. nicln unbe-

dingt weil sie sich mit den Revollierenden so-

lidarisieren wollten. sondem weil sic I'llClll

melhr iobjektiw arheiten konmen und ihre

)Glaubwt’irdigkeih gefiihrdet 51111011.

Allein die vorgelfliche >Unp21rleiliehkeit<.
die das Fernsehen als Medium l‘iir das gesell-
schaftliehe Ganze erschcinen liiBl. ist Vornus—

setzung fur die Siclierung des Konsens >der

Natiom. So ist im Fernsclien viel vom >nati0-

nalem Oder >allgemeinen< Interessen die Re-

de, was aber nichts andercs als das besondere

Interesse von herrsehendcn Elilen ist. Wenn

ZDF-Intendant Stolte von einer >>nzitionzilen

Verpflichtung<< des Fernselicns redet. so ist

dies eine Verpflichtung gegcniiber dem Slam,

der, wie seine bestcllten Vcrlrclcr gern be-

haupten, ein Instrument zum Schutz >des Le-

bens< und von >Minderlieitcn< sci. DnB es SlCl‘l

bei diesen >Minderheiten< nicht beispielswei-
se um Sinti und Roma, sondern um politische
und 6konomische Elitcn liandclt. wird dabei

geflissentlich versehwiegcn.

VIll

Die Macht des Fernsehens riihri nicht so sehr

daher. was es sagt, sondern vielmchr daher.
was es nieht sagt.

Denn es affirmien nicht nur siéindig den

Status Quo, sondern vcrhindert gleichzeitig,
essentielle und fundamentale Frugen fiber die

Struktur des Systems zu stellen und alternati-

ve (Oder besser: radikale) Visionen einer zin—

deiren Gesellschaft zlufzuzeigen. Der él‘lcnlli-

Che Diskurs spielt SiCl] im Rulimcn der in den

Parlamemen verlrelencn Parteien und deren

Meinungen und Interpretationen ab. Es ist

ein System des doppelten Betruges. dzis die

Sphéire offentlicher Delmlten auf das >Zen-

trum<. die beriilhml-bcriichtiglc >Miuc< der

Gesellschaft zusammenpchl und glcichzeilig
die Illusion erzeugt. als sei diese Spliz’irc frei

und offen. pluralistiseli. jedem und jeder oh-

ne Beschriinlkungen zugiinglieh. Docli Mei—



nungen und lnterpretationen. die vom >K0n-

sens< ahweiehenwird schlichtweg die Rele-

vanz abgcsprochen. und sic wcrden als >extrc-

Inistisch<. >verantwnrtungslos< Oder >abenteu—

crlielv deklariert. So war das Geschrci groB.
als wiihrend der Lorenz-Entfiihrung Horst

Mahler seine Bcweggriinde liir den Vcrhleib
1m Knasl crkliiren und ungehindert >agitic—
rcn< durl‘te (»Vorwiirts mit dem Aufbau der

KPD!«). ohne daB sicli eine {il'l'entlich-recht-

liche. l'reiheitlieh-demokratisehe. der Ausges
wogenheit verpl‘lichtetc Diskussionsrunde

diesem ungoheucrliehen Vorgzmg anschloB.

Die maBgcbenden Fcrschmncherlnnen

glaubten ihr Medium von Stunt und Terrori-

sten miBhraucht. ja geradezu vergcwnltigt,
lumen sie sich doch die Aufgabc gestellt. >clen

Biirgei'< kritisch und Ohnc Rijeksieht aul' die

Miiehtigcn im Staat zu inl‘ormieren. und nun

lieugte sieh (ler Ohnmiiehtige Stunt dem heim-

tiiekischen und verwerlliehcn Treibcn diabo-

lischcr Terroristen. die nieht nur. hosartig wie

Sic nun einmal warcn. den Staat in die Knic

zwingen. sondern auch die Rundlunkfreiheit

in infamer Weise zerstdren wollten. Vor sol-

ehen Ubergrilfen muBtc das Fernsehen in Zu-

kunft geschiitzt werden. Es konnte doeh nicht

angehen. daB das Fernsehen seine kritisehe

Unabhiingigkeit verlor.

Trotz allem tuuchen von Zeit zu Zeit ver-

einzelt Rudikale auf. doch eben nicht als

gleiclibereehtigte Diskutantlnncn. sondern

als exotische Abweiehlerlnncn; nicht in den

>politisehen< Sendungcn. sondern im Pro-

gramm der Kultur und Unterhaltung. So tra-

lcn beispielsweise vor einiger Zeit der trotzki-

stische Professor Ernest Mandel und ein

Schwcizer Anarchist (dessen Namen ich lei-

dcr VCI‘gCSSCn habe) gemeinsam in einer Talk-

Show auf. Naehdem sie fiber den Bankrott
dcs bfirgcrlich-kapitalistischen Systems Eini-

gung crzielt batten. gerieten sie sieh fiber den

Entwurf einer zukiinftigen Gesellschaft. fiber

die Frage der Dezentralisation und der {ode-

rativen Organisation in die Haare und trugen
so zur Unterhaltung des Publikums bei. Ob—

wohl sic radikalc Positionen zur Sprache
brachten. fiihrte dies nicht dazu. daB nun

Tnusende die Workers Vanguard Oder den

Schwarzen Fall?” abonnierten. Die beiden

Radikalen lieBen sich in den vorgegebenen
Rahmen zwéingen und entsprachen den von

den Medien projiczierten Bildern von Radi-

kalen. wobci besonders dler Anarchist den

herrsehenden Erwartungen nachkam. Konn-

te Mandel noeh vom Prestige und der >Auto-

ritéit< des radikalen Akademikers zehren. so

agierte der Anarchist. ohne den medialen

Rahmen zu beachten: emotional. impulsiv.
auf Individualitz’jt pochend. siehtlich enga-

gicrt. All dies diskreditiert den Schweizer

Anarchisten in keinter Weise; im Gegenteil,
es spricht filr ihn. doch im rituellen Kontext

des Fernsehens muBte er in dena Agen eines

>konditionierten< Publikums als Exot gelten.
der anBerhalb der politischen Konvemionen

und damit auBerhalb der politisehen Legiti-
mitéit stand. Umim Fernsehen wirkunsgvoll

agieren zu konnen. miissen besondere Kom-

mnnikationsstrategien entwickelt werden.

Ein anderes Beispiel ist der Film Die (ange
Hoffrmng der Medienwerkstatt Freiburg. der

im Marl 1984 zu spiiter Stunde im ZDF lief

und laut Statistik immerhin von 800 000 Men-

senen gesehen wurde. was cler libertfiren Be—

wegung jedoch kaum niitzte. eher schon der

Reputation des ZDF als >liberaler< Sendean—

stalt. Es mochte daran liegen. daB dort ein hi-

storisches Ereignis in >rev01uti0n2'irer Nostal-

gie< belenchtet wurde. ohne daB es gelzmg.

Beziehungen und Verbindungen zu der Situa-

tion und dem Kontext. in dem die Zusehaue—

rInnen lebten. herzustellen. Es war Ge-

schiehts-Verpaekung. isoliert und abge-
trennt. Anarchismus als hiibsch verschnfirte

Antiquitéit. die keinem wehtat. Vielleieht ist

Photo: Herby Sachs



er dasauch.

»ln eirier viei komplizierteren Geselischaft mit

Computem, pianetarischen Dimensionen ei-
'

ner Weltwirtschaft brauchen wir viel gréfiere
Geister als Marx Oder Bakimin; wir sind so

bléd, dafl wir auf’s 19. Jahrhundert zuriick—

-g'reifen. Werm die Technologien die des 20.

Jahrhunderfts sited, waram dann nicht auch die

Ideologie, die Philosophie and die Politik;
denn die Politik befindet sich auch immer

noch im 19. Jahrhandert.«

(Abraham Guillen, in: Die lange Hoffnung;
(I'm Budd), Trotzdem-Verlag, 1985).

Tei12

VIII
‘

Eine wichtige Aufgabe von Ideologie lbesteht

darin, ihre Opposition zu definieren und sie

per definition zu eliminieren, sei es durch Ab—

sorption oder physisclne Zersto‘rung. Die Om—

'_niprésenz und Zentralisation der Massenme—

dien Wie aueh ihre Integration in das Netz des

okonomischen und staaflichen Apparats
sohaffen fiir Oppositionsbewegungen Bedin-

gungen, die nicht mehr allein durch die Kon-

frontation mit lPolizei, Armee und Justiz cha—

‘rakterisiert sind. Medien sprechen ein ent-

scheidendes Wort mit, wenn es um Identité‘tt

und Existenz von Bewegungen geht. Wie eine

Studie von E. F. Dowel] aus dem Jahre 1939

(The History of Criminal Syndicalism Legisla-
tion in the United States; rpt. Da Capo Press,
1969) erliiutert, diente das arg verzerrte Bild

der IWW in den Medien, wo sie als cine

>>Bande<< von >>Brandschatzern<<, >>Bombenie-

germ, >>Terroristen<<, >>Hand1angern<< der

Sauerkrautfresser und spia'ter der Bolschewiki

denunziert wurde, als Legitimationsgrund fiir

die Kriminalisierung, fiir die Etablierung der

anti-syndikalistischen Gesetze, fur die Ein-

kerkerung und Lynchung vieler Wobblies.

Auch auf die Black Panthers Party (BPP)
hatte das Medienb‘ild einen nicht unbetriicht-

lichen EinfluB. Urspriinglich als Seibstschut-

zorganisation fiir Afro-Amerikanerlnnen ge-'
griindet, wurde sie aufgrund ihres iiuBeren

Erseheinungsbildes von den Medien als mili-

tiirische Organisation definiert, die den >Ras-

senkrieg< anstrcbc. Berichte konzentrierten

sich auf die Uniform und das Gewehr, welehe

eigentlich nur ein neues afro-amerikanisches

SelbstbewuBtsein gegeniiber der rassistischen

P‘olizei demonstrieren sollten, nun aber zu

den einzigen Merkmalen eincs Black Pant-

hers wurden, wfihrcnd das 10-Punkte-Pro-

gramm der BPP und die Arbeit in den Com-

munities uncrwéihnt blieben. Schlimmer

noch: Die Medien stiirzten sich auf >Fiihrer<

wie Huey P. Newton, Bobby Seale und Eldri-

ge Cleaver, erhoben sie zu Medien->Stars<

und entfremdeten sic so ihrer Basis in den

Communities. Wie Huey P. Newton in Revo-

lationary Suicide (Harcourt, Brace & Jovano-

vieh, 1973) schreibt, war es besondcrs Clea-

ver, der der dureh die Medien hochgeputsch-
ten revolutionistischen Rhetorik und Militanz
zum Opfer fie], fiir den Revolution mit der

Erstijrmung der Barrikaden mit der Waffe in

der Hand gleichbedeutcnd war, wiihrend er

sich an der Arbeit in den Communities kaum

beteiligte. Seine Identitiit wurdc maBgeblich
von den Medien-Vorstellungen mitgepiigt.

Heute haben die visuellen Medien den

Alltag entscheidend penetriert, und so wird
es zunehmend sehwieriger, daB sich Opposi-
tionsbewegungen wirklich eigenstiindig defi-

nieren, zu sehr haben die Medien das Be-
wuBtsein und die Realitiit schon verpackt.

IX

Aufierparlamentarische Bewegungen werdcn

als >Storenfriede< und >Unruhestifter< aufgc-
falBt, die mit ihren Politikformen die >Spiclre-
gein< des >parlamentarisch-demokratischen<
Systems verletzen. Statt den traditionellen

Weg von. der Peripherie der Gesellschaft zu

den Lobbyisten und dem Mainstream der

Macht zu gehen, nehmen sie die StraBe als

politisehen Kommunikations- und Artikula-

tionsort fiir sich und ihre Ziele in Besitz, sind
nicht dutch irgendwelche >dcmokratischc<

Wahlen formal >lcgitimiert< und werden von

den herrschenden Eliten als Bedrohung von

Ruhe and Ordnung betrachtet. als >anma-

Bend< und >irretlevant< bezcichnet. So lassen

die worn Volk< gewahlten Poiitikniks keine

Gelegenheit aus, um zu betonen. sich keines-

falls dem >>Druck der Strch<< beugen zu wol-

len, Oder mit angleren Wortcn: Bei uns wird

die Politilk immer‘ noch nach guter alter Art in

den Hinterzimmern gemacht. und wie aus gut
informierten Kreisen aus dem Orbit des In-

nenministeriums zu erfahren war. sol], kann

und wird sich daran in der nachsten Zeit auch

niehts findern. D21 dieser Saucrkrautstaat

aber der freiheitlichste ist, der je von deut-

schem Boden auSging, bestcht freilieh (noeh)
ein Reeht auf freier Mcinungsz’iuBerung und

Demonstration, (loch soll dies in gcordneten
Bahnen verlaufen, und Demonstrantinnen ist

strengstens untersagt, die innere Sicherheit,
Ruhe und Ordnung sowie Moral zu gefiihr-
den. Allein dadurch, daB sic auf die Strch

geilen, stellen sich die Dcmonstrantlnnen au-

Berhaib des Konsens. und dies schlz’igt sich

aueh in der Medienberichterstattung nieder.

Der TV-Bericht iiber einc Demonstration

reiBt dieses Ereignis aus seinem Kontext, er-

kléirt kaum Zusammenliéingc und Beziehun-

gen, die zur Demonstration liihrten, redu-

ziert die politischcn Inhalte auf wenigc Wor-

te, wenn iiberhaupt; bestimmte Syinbole wer-

den von den Kameras in GroBaui‘nahme regi-
striert, wéhrend andere unbemerkt voriiber—

ziehen; die Zahl dcr Teilnclnnerlnnen wird
zumeist bewuBt niedrig angegcben; zudcm

wird der Bericht hiiufig von antleren Bcrich-

ten fiber die >hohc Politik< (zwei Politiker

selhiitteln sich gegenseitig die Handc, grinscn
in die Kamera und werien sich aul~ die bereit-

gestellte Couch) eingerahmt, was die Beiliiu—

figkeit der Demonstration im Kontcxt dos

Weltgeschehens unterstreichcn soll. In vielen

Fallen ist aueh die Redo von den »zumeist,jll—
gendlichen Demonstrantem. Vortlergriindig
eine >0bjektive< Feststcllung. so sehwingcn in

dieser Formulierung doeh Bedeutungen mit.
die die Demonstration marginalisieren und

trivialisieren. Zuniichst einmal wird mit dem

Begriif >Jugend< ldealismus. Naivitz’it und Il-

lusionismus a la >Mit 17 hat man noeh Triiu-

me< assoziiert. Indem die Prascnz von >Ju-

gendliehem hervorgchoben wird. wird gleich-
zeitig auf die Abwcsenheit der >respekta-
blen<, werantwortungsbmqutem und >le—

benserfahrenem Erwachsencn iiberdcutlich

hingewiesen. Wenn diesc >Jugentllichen< ersl

einmal den >Ernst des chens< gckostet. Fa-

milie und Beruf hahen. so der gutlfijrgerlichc
Fingerzeig, werden ihnen dicsc >Flauscn<

schon vergehen. Die politischen Aspekte und

Forderungen der Dcmonstrantlnnen werdcn

unter den Tcppich gekehrt, und das ganze Er-

cignis wird mit dem Etikett >Dic .lugend geht
wieder einmal aul~ die StraBe< verselien; war-

um und Wofiir bleibt uninteressant.



X

Kommt es wah‘rend einer Demonstration zu

»gewaltta'tigen Ausschreitungem, so sind die

»Chaotem daran Schuld. im Fremdwérterle-
xikon (1983) eines gewissen Prof. Dr. G.

Wahrig (!)wird ein »Chaot« als eine »extrem

radikaler Anarchist<< definiert. In einem

Land, in dem Ruhe und‘ Ordnung als hochste

Bfirgcrpflichtcn gelten, sind diese verrufenen

Gesellen selbstverstfindlich die erdenklich

schlimmste Plagc, gegen die mit aller zu Ge-

botc stehender Harte vorgegangen werden

mfisse, wie die >klcinen Manner auf der Stra-

Bc< mit der BILD—Zcitung in der Mantelta—

sche gern vcrlauten lassen. >Chaoten<, aus

dcm Kontext gerissen, ins Scheinwerferlicht
und untcr ein VcrgréBerungsglas geschoben,
werdcn als »Polit-Kriminelle« stigmatisiert,
die nicht nur dic >Dcmokratie< gefahrden,
sondcm auch das Land in >Anarchie< und

>Gewalt< stfirzen wollen.

Diesc Stigmatisierung von >Aul3enseitem<

hat Tradition. Im Mittelalter dicnte sie dazu,

als >chen< verdachtigte Frauen, die vom Sa-

tan bescsscn seien, und Dissidenten, die die

Autorita't der Kirche in Frage stellten, auf

dem Schciterhaufen zu verbrennen. Es wurde

cine moralische Panik ausgelost, die die Bin—

dung an die dominanten gesellschaftlichen
Normen stiirkte und eine fest zusammenge-

schlossene Einheit von Herrschenden und

Beherrschten ermoglichte, die angesichts ei—

ner angeblichen geféihrlichen Bedrohung

Klassenunterschiede und Interessenkonflikte

kaschierte. Indem die Medien angebliche
>Chaoten< iiberlebensgrofi als Gefahr fijr die

>anstéindigen Deutschem prisentieren,
SChweiBen sie den Mainstream der Gesell-

schaft zusammen und schwéren ihn auf den

>inneren< Feind ein, der unschéidlich gemacht
Worden miisse. ehe er grc‘SBeren Schaden an-

richte, wie die tiradischen Beschworungsfor-
meln von den Medien-Politik-Kanzeln lau-

ten. Ein neues Weimar diirfe es keinesfalls

gcben. Aber gottseidank: Die freiheitliche

Demokratie ist in diesem Land stabil und si-

Cher. wehrt jede niedertrachtige Attacke mit

der frciheitlich—demokratischen Grund-Ord—

nung souveriin ab undl weiB seine braven Biir-

gerlnnen zu schiitzen.

AuBerparlamentarische Bewegungen wer-

den fein siiuberlich in Mehrheit und Minder-

heit unterteilt. Die Mehrheit ist gutmfitig, re~

formorientiert und moderat, wéihrend die

Minderheit radikal und extremistisch ist. Da

gibt es beispielsweise
— zumindest im Me-

dienbild — cine Gruppe von Hausbesetzerln-

nen, die lediglich ein alternatives Wohnpro-
jekt durchsetzen wollen. wahrend eine Clique
von >Extremisten< innerhalb der Bewegung
etwas ganz anderes im Schilde fiihren: Sie

wollen namlich, heimtfickisch und hinterhal—

tig wie sie nun einmal sind, Vater Staat die

Gurgel aufschlitzen. Dieses Mehrheit/Min-

derheit-Paradigma polarisiert Oppositionelle
in zwei klar zu unterscheidende, einfache,

stereotype Gruppen. Diese Klassifikation

zieht Spezifiz‘lerungen und Konkretisierun—

gen nach sich, indem die For-derungen nach

Reformen und Alternativen der >moderaten

Mehrheit< als in begrenztem MaBe legitim

Crachtet werden, wahrend die Minderheit

$th aus »crazies«, »hooligans«, »Radikalins-

kts<<, »Rowdies«, »Krawallmacher«, »Links-

faschistem usw. usf. zusammensetzt, die sich
3“ die Spitze der Bewegnng gesetzt haben

“lid fiie Mehrheit >miBbrauchen<. Die Mehr-
hert ist so ein Haufen von willfahrigen Mitléiu—
fem und >Verfiihrten<. Indem die Bewegung

so kristallklar polarisiert wird, kann die auf—

'getretene Militanz auch im herrschenden

Sprachgebrauch erkléirt werden: Nicht die ka—

pitalistischen Verhaltnisse, Ausbeutung, Re-

pression, Kriegsgefahr, Neo-Faschismus etc.

5in die Griinde; vielmehr wurde eine Meute

von »dupes« von einer Clique von Extremi—

sten gegen Vater Staat aufgehetzt. Kann die-

se Handvoll Agitatoren isoliert werden, kon-

nen Ruhe und Ordnung, die Normalitéit und
_

der Status quo wiederhergestellt werden. Eti-

kettenwerden verteilt: hier Friedensfretind

oder Alternativler, dlort Extremist und >Ge-

walttéiten; die Spreu wird vom Weizen ge—

trennt. Soziale Konflikte werden in das kultu-

relle System transportiert, wo der hegemoni-
sche ProzelB sie in die fabrizierten Rahmen

presst. lDer Kérper der kulturellen Produk-

tion verarbeitet das, was er verdauen kann;
das andere scheiBt er aus und spult es weg.

XI
"

Dieses Mehrheit/Minderheit-Paradigma hat

sich in der Vergangenheit fu'r die Herrschen-

den als sehr effektiv erwiesen. Schon _zu Be-

ginn dieses Jahrhunderts produzierte die US-

Filmindlustrie Streifen. in denen Streiks als

Resultat der Agitation von >auslandischen<,
>unamerikanischen< >Saboteuren< dargestellt
wurden; diese Halunkken hetzten aus

schandlichem Eigennutz die Masse der Ar-

beiterlnnen gegen ihre Bosse auf, obwohl

doclt Staat, Kapital und Kirche nur das Beste

fiir das Proletariat im Sinne hatten. Machwer—

ke diese Art wurden in den 30er. 40er und

50er Jahren immer wieder produziert. Filme

wie szfmffi Red Dust oder Black Fury de—

nunzierten jegliche gewerkschaftliche Orga-
nisierung, zeigten Streikende als haBliche,

dlreckige, argermachende Trunkenbolde und

Streikfiihrer als Schurken und Gangster.
Wenn der Held des Films an einem Streik

teilnahm, so war er b‘orniert oder arglos, >er—

wachte< am Ende und lernte die Segnungen
des Systems 211 schéitzen.

lm BRD-Fernsehen wird,'wenn auch nicht

so plumb, mit einer ahnlichen Strategic ope-

riert. So erschien beispielsweise wahrend des

letzten Druckerlnnen—Streiks ein sich betont

serios gebender, mit einer autoritar-gewiehti-
gen Miene ausgestatteter Debilist auf dem

Bildschirm, liefl seinen ausgestreckten

schwarzrotgoldenden Zeigefinger in die Ho-

he schnellen und erklarte der versammelten

Fernsehgemeinde: »Hier hat wohl der falsche

Gewerkschaftsfiihrer mit seinen Bizeps ge-

spielt.« Ursachen und Hintergrfinde des

Strieks wurden auBer‘ Acht gelassen; vie]-

mehr wurde der Arbeitskampf darauf zun'jtck-

gefiihrt, daB eine profilierungssiichtige Ge-

werkschaftsffihrung ihre Krafte mit den >Ar-

beitgeberni messen wollte. Ein alternatives

Schema 'war, daB eine clique vo‘n >lntellektu-

ellen< innerlhalb der Gewerkschaftseliten eine

staatsfeindliche Stimmung schiiren wollte

und die Streikenden, die ni‘cht wuBten, was

gut ffir sie war, fiir ihr niedertrachtiges Trel-

ben mifibrauchte: »Da sind Leute‘am Werk,

die eine andere Republik vvollen<< , meinte in

dunkler Vorausahnung der postsenile F.J.

StrauB. (Leider war dies nicht der Fall.)
Der Arbeitskampf wurde in einem Schema

>Gewerkschaft versus nationales Interesse/

Allgemeinwohl< prisentiert; die Streikenden

wiirden, so die Botschaft, die Nation im Wfir-

gegriff halten, die anstandigen, ordnungslie=
benden Biirgerlnnen daran hindem, ihrem

tfiglichen Geschaft nachgehen und sich an ih-

rer Erb‘auungslektfire ergotzen zu kijnnen.



Die Streikenden selbst erschienen in ihrer

Masse als Opfer eines von ihnen im Grunde

nicht gewollten Streiks, an dem sie sich nur

aus falsch verstandener Solidaritét oder gut-

miitiger Dummheit beteiligten. Da sollten sie

doch lieber Solidaritéit mit dem demokrati-

schen Staat tiben, cler die Interessen dcr Ar-

beiterlnnen ohnehin viel besser als jede Ge-

werkschaft zu vertreten wisse.

Abgesehen von den Kommentaren wer-

den >Arbeitgeber< und Gewerkschafterlnnen

auch in der >objektiven< Berichterstattung
und Prasentation recht unterschiedlich be-

handelt. Vertreter von >Arbeitgebern< wer-

den vornehmlich in Bfiros interviewt, in

denenilhr soziales Prestige und ihre >Autori-

tat< dureh groB‘e Schreibtische und vollbe-

packte Bficherregale im Hintergrund unteré
'V

strichen wird, wéhrend Gewe‘rkschafterlnnen

>vor Om, bei Versammlungen. vor Fabrikto-

ren von ReporterInnen angesprochen wer-

den, vor einem Hintergrund also, der unge:
ordnete Aktivitat, Ruhestérung und vor a1-

lem Ohnmfichtigkeit gegenfiber den verant-

wortungsvollen Kapitalfiirsten signalisiert.
Vertreter der >Arbeitgeber< liefern Fakten

und Erklarungen, Gewerkschafterlnnen sog-

ren fiir >Ereignisse< und erscheinen in der vi-

suellen Prisentation als einzige und verant-

wortliche Quelle der >Zwietracht< im sozialen

Leben.

Gewerkschafterlnnen kritisieren oft die

>voreingenommene< und >ungerechte< Be-

handlung im Fernsehen und klagen stattdes-

sen cine >faire<, >neutrale< und >unparteiliehe<
Berichterstattung ein. Doch diese Forderung
geht an der Realitat vorbei; der Traum, es

konne mediale Reprasentationsformen ge-

ben, die >neutrall< sind und durch die die Rea-

llitéit reflektiert wird, »wie sie wirklich ist<<, arls
sei sie nicht durch das Medium vermittelt und

interpretiert, ist langst ausgetriiumt und nicht

zu verwirklichen. Das Fernsehen zu ta-

deln, es berichte und interpretiere
parteilich, liiBt die Tatsaehe auBer

Acht, daB es seine ideologische E’f-

fektivitfit gerade durch den Ansehein

der >Objektivitfit< und >Ausgewogen-
heit< bezieht. Der EinfluB des Fernsehens

ist dann am gréBten, wenn sich die Mensehen

dieses Einflusses am wenigsten bewuBt sind.

XII

»Mit Hilfe der Massenpresse und des Rund-

funlks kann man ein ganzes Volk, beim Friih-

stflck ‘oder Abendbrot, fertige und folglich
absurde Meinungen hinunterschluckcn las-

sen; dean sogar vemiinftige Ansichten wer-
den entstellt und falsch in dem Geist, der Ste

ohne Reflexion aufnimmt. Damit kann man

auch nicht einen einzigen Geistesfunken er-

zeugen.« (Simone Weil)
.

Heute sind die Medien langst zu emem to-

talen Environment versehmolzen, begleiten
die Mensehen vom Aufstehen bis zum Sehla-

fengehen, von der Geburt bis zum Tod, pro-

duzieren stiindig und unentwegt cine Pseudo—
Realitfit und verdréngen im Zusammensplel
mit der restlichen Kulturprod'uktion jegliche
Authentizitfit. Kunst, Architektur, Stadtpla-

nung, Erziehung und Ausbildung, Fabrik und

Biiro, Fassade und Innenausstattung, Kauf-

haus und Neonreklame, Plakatwande und

Schuhfenster, Supermarkt und Verpackung,
Mode und Kosmetik, Kommunikationsmittel
und Massenmedien tragen zur Verbreitung
einer offiziellen Realitat bei, die niehts mehr

mit den tatsficltilichen Existenzbedingungen
in diesem Herrschaftssystem zu tun hat, zu ei-

ner Eliminierung des BcwuBtseins der erfah-
renen Unterdriickung, zur Ausléschung jegli-
cher Kooirdinaten, so daB das moderne Indi-

viduum zunehmend jener Figur in Sesame

Street ahnelt, die unentwegt hin- und herléiuft
und auf die Frage »was machst du denn
hier?« mit einem verzweifelten »Ich will aber
da seinl<< antwortet, wcder hier noch da, son-

dern im Nirgendwo ist.

Die Realitiit wird durch das Bild be-

stimmt, mach der die Realitéit gestaltet wer-

den sol]. Was als Bild erscheint, gilt als >rcal<,
da abgcbildct, auch wenn es lcdiglieh Vorstel—

lungen prasentiert, die der Ent-Individuation
dienen:

»Wo man liigt
— und wo tiitc man das nicht?

—_ lfigt man nicht mchr wie gedruckt, sondern

wie photographicrt; nein, nieht wie photogra-
Vphiert, sondern effektiv photographiert. Das

Medium der Photographic ist als solches der-

art glaubwiirdig, derarbobjektiw, daB es

mehr Un‘wahrhcit absorbieren, sich mehr Lij-

gen leisten kann als irgendein anderes Me-

dium vor ihm. Wer also die Realitéit schablo-

nenhaft maehen will, tarnt, mit dem Mittel

der Photographic, seine Schablone reali-

stisch.« (Giinther Anders, Die Antiquiertheit
des Menschen I; C. H. Beck 1956)

Indem das Fernsehen den Ansehein er-

weckt, realistisch zu sein, zugleich aber Sche-

mata fiir ein inauthentisches, entfremdetes

Leben liefert, dient dies nur zum Ertragen
der Realitéit. Wie Abraham Polonsky einmal

sagte, heiBt realistisch zu sein, die Realitét

begreifbar darzustellen, um sic verandern zu

k6nnen. Er kam darauf zu sprechen, als er

Chaplins >M0nsieur Verdoum mit Carol
Reeds )Odd Man 01m verglich, einem meta-

physischen lFilm iiber einen todlieh verwun-

deten irischen Widcrstandskampfer, wo reali~

stiseh erscheinende Details ancinanderge‘
reiht wurden, um einen >realistischen Effekh

zu erzielen. Ahnlich verhalt es sich beim

Fernsehen: im Detail rcalistisch, im Ganzen

aber genau das Gegenteil.
Wie Odd Man Out schwort auch das Fern-

sehen jeglicher Veriinderung der Vcrhiiltnis-

se ab; es will helfen, das Leben zu ertragen,
wie cs ist (denn das Bundesverfassungsge-
richt »miBbilligt« ja »streng« den Selbstmord,
»da niemand sclbstherrlich fiber sein Leben

Verfiigen und sich den Tod geben darf. . .«).
Das Fernsehcn muB daher der Revolte gegen
die staatliche Autoritat vorbeugen, odcr wie

es der heutige ZDF—Intendant l973 ausdriick—
to:

»Die Aufforderung zum >Popul§ircn< ist kein

Freibrief fiir das >Triviale<, sondern die Hin-

wendung zum einfachen Menschen, zur ge-
schundenen Kreatur, zu denen also, die ohne

eigencs Versehulden >zukurzgekommen<
sind. Sie bedfirfen unserer Hilfe in einem be-
sondcren MaBe, denn ihr Zugang zu Informa-

tion, Bildung und Unterhaltung fiihrt hiiufig
nur iiber das Fernsehen.« Schlimmer geht’s
nimmer:

,

Die »geschundcnc Kreatur« wird
noeh weiter geschundcn. Das ist also die Ra-

che des Fernsehens an all jencn, die nicht den

gefordcrten Effektivitiitsforderungen des Sy-
stems naehgekommcn sind. Als sci dcr >ge-
schundcncn Kreatur< nicht schon iibcl genug
mitgcspielt Worden, soll sic nun auch noch ih-
ren Bildungshorizont durch das »Litcrarische
Quartctt<< mit Reich-Ranicki und Karasek

(Helmut) Oder die Schlemmcr-Sendung »Es-
scn wie ein Gott in Deutschland<< erwcitern.
Das ist ja nun wirklich der widcrlichste Zynis-
mus, der sich nur erdenken liiBt.

»Wenn dieses Biindel auf die Welt gcworfen
wird

die Windeln sind noch nicht einmal gcsiiumt
der Pfarrer nimmt das Trinkgcld ch er’s tauft
doch seine Trauma sind [angst ausgetriiumt

es ist verratcn und vcrkauft<<

(Hans Magnus Enzensbcrgcr)

Anmerkung

Wcrtvollc Anrcgungcn und Hinwcisc ftir dicscn Ar-
tikel stammen aus Todd Gitlins The Whole World is

Watching: Mass Media in the Making & Uumuking
afthe New Left (UC Press 1980); Stuart Halls »DC-

viancc, Politics, and the Mcdiau, in Deviance and
Social Control, hg. ‘Paul Rock & Mary McIntosh

(Tavistock 1974); und den Beitriigcn von Tony Ben-

nett, James Curran und Stuart Hall in Culture, So-

ciety am! the Media (Mcthucn 1982).
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Der Film auf der

»Spielwiese sozialer Wirklichkeit«
van Herby Sachs

'

ngweifige Gescllicllten und schfin verpack-
te Bilder, scheinbar kritische Inhalte und

schniide Klischees heherrschen die Filmsze-

nerie seit ell uncl je. Die vorbeifllielienden Bil-

der auf der Kinoleinwand gehorchen bedin-

gungslos den Interessen einer gigantischen ,
,

v

‘ Medienindusltrie. Das Unterhallungskino
selzt keine Gescliichlten in Bewegung, die

sich annfihern kfinnten an die Diskussion um

einen sozialen Film. Und alles hewegt sicll!

Doch mit der pirouettenhaften Leichtiglkeit,
die in der Filmwelt so sprichwiirtlich ist, an

der sozialen Wirklichkeit vnrbei. Die kom-

merziellen Verwertungsbedingungen ver-

weliren unserer Wahrnehmung den Blick auLf

Provozierende Bilder, die die Friedhofsruhe

dunlder Kinoriiume durchbrechen kijnnten.

Gefragt und prisentiert werden unertriigliche
Ablz‘iufe von lkoketten Vorbildern, edlen Séit-

Zen undgelackten Menschen, die in perfek-
Iionistisch‘er Machart unsere Phantanie zur

Einft'innig‘keit glitten.

Mit einer Tréine im Auge

Diese Strickmuster sind bekannt. Das Inter-

esse die Filmiislthetik, die Filmstoffe etc,

weltmarktorientiert herzustellen ist ebenfalls

nichts Neues. GroBes Vorbild ist das ameri-

kanische Kino und die Filmleute starren nach

wie vor gebannt iiber den Teich, geradewegs

hinein in das vermeintliche Mekka der lllu-

sionen, wo die Triiume von Geldund Ruhm

noch wahr werden kbnnten. Auch diese Ten-

denz scheint seit ewigen Zeiten ihren Cindi-

mensionalen Weg zu linden. Trotz alledem

befallt mich ein bitterer Nachgesehmack,
wenn

— wie spiitestens mit »Good Morning

Babylom geschehen
—- auch die Taviani-Brii—

der sich in diesem sorgsam geknfiplften Spin-
nennetz verfangen. Die Tavianis haben fast‘

Jahrzehnte versucht einen >>subversiven

Film« auf der Basis des Experiments zu ent-

wickeln. Sie haben immer >>politische Filme<<

gemacht.
Einige linke Filmemacherlnnen haben aus

dieser Situation heraus schon seit liingerer
Zeit die Konsequenz gezogen und ihre Film—

oder Videoproduktion und den Verleih in ei-

gener Regie aufgebaut. Sie arbeiten z.T. an

Dokumentar- und Spielfilmen im Zusam-

menhang mit Betroffenen, versuchen insge-
samt mit ihrer Arbeit einen sozialen und poli—
ti‘schen Film — nicht ohne GenuB am Zu-

schauen zu entwickeln. (Z.B. Medienwerks-

tatt Freiburg, vgl. SF—I8; Medienwerksiatt

Franken Oder andere Filmkollektive und ein~

zeln arbeirende Filmemacherlnnen.) Doch

auch dieser wichtige Versuch soil nicht The—

ma dieses Artikels sein. Im engeren Sinne ist

nacn den Filmen gefragt, die manchmal in

den Programmkinos laufen, also einem brei-

ten Publikum zuganglich sind und eine Aus—

einandersetzung um soziale und ausgegrenzte

Frag‘en und Widerspriiche suchen. Anch. die

Filme sind gemeint, die in diesem Zusam-

menlhang mit Film experimentieren. Gerade

‘ in der sogenannten kritischen Programmki-
noszene finden sich diese Filme immer weni-

ger, da sie keine Kassenerfolge sind, sondern

héchstens im Zuge des Verleihmechanismus

gezeigt werden, oft aber ganz unter den Pro-

jektor fallen, ja nicht einmal einen Verleih

linden. Das linke Publikum jedoch strbmt

wiedler zu Hauf in die Kinos, nimmt und kon-

sumiert die leichte Kost, die kein Risiko auf—

wirft mit >>der unertréiglichen Leichtigkeit des

Seins« im >>Himmel iiber Berlin<<.

Von den anderen Filmen‘ die mit jener Di-

stanz und ironischem Abstand vom-unmittel-

baren Alltag zu experimentieren suchen, oft—

Filmgestaltung und Soziales (Politik) nie als

zwei voneinander unabha'ngige Elemente be—

greifen, von den Lowe-Budget oder den Erst-

lingsfilmen soil hier die Rede sein. Denn es

gibt sie 110211. In geringer Anzahl und sie ge-

hfiren aufgestébert und zeitlich abgepaBt.
Einige von diesen. Filmen sind groBe Enttau‘

schungen, doch manche interessam. Um zu-

niichst ein Beispiel vorzufiihren, nehmen wir

uns einen Film, der neu, aber bisher sehr un~

auffiillig geblieben ist — der erste Spielfilm ei—

nes Dokumentarifilmers.

Drachenfutler von Jan Schiitle

Die Geschichte des Films ist cinlach crziihlt.

Im Fliichtlingslager/»Asylantcnhcim« warten

zwei Pakistani anf ihre Aufemhalts— undAr-

beitsgenehmigung. Der Eine soll abgcseho-
ben werden —

er ist gezwungcn sich auf die

Machenschaften eines Fluehthclicrs cinzulas-

sen uud verschwindet nach Amerika. Der

Andere wartet weiter —

er trifft einen Chine—

sen und sie realisieren den gcmcinsamen
Traum — ein kleines Restaurant zu eréilfnen.

Am Tage der Eréffnung kommt die Polizei —-

_der Pakistani wird zwangsabgeschoben. En-

de.

Deutschland — das Traumland —, wird aus

der subjektiven Perspektive der Fliichtlinge
gezeigt. Die Zuschauerln sieht aus ihrer Posi—

tion auf ein tristes Asylantenheim in der Ge-

gend um den Hamburger Hafcn — wie die

Beiden abgefertigt werden vom Sozial- und

Ausliinderamt, denn sie Verstehen kaum ein

Wort! Die Figuren sind keine Helden — keine

Action — keine Toten, sie wollen in dicscm

Land aber leben —

aus welchcn Griindcn

auch immer.

Wesentlich an diesem Film ist u.a. daB ei-

ne Wirlklichkeit in Bildern entsteht, die mit

Schwarz—WeiB Material realisiert und tcilwei-

se in langen Einstellungen gefilmt wie au-

thentische Situationen wirkt. Ein sozialer

Film der ohne den dicken Zeigclinger zu cr-

heben eine klare Haltung zu einzelnen Insti-

tutionen und dem standig priisenten Rassis—

mus in Deutsch-Land bezieht. Dcr Film is!

mit einer spiirbaren Nahe zur sozialen Situa-

tion enlwickelt, aber die Kamera bewahrt ci-

ne gewisse Distanz undl dringt nicht in voyeu-

ristischer Nahauinahme in die Figuren ein.

Der Film ist drauBen in der Wirklichkeit und

nicht im Atelier gedreht. Orientiert an tat—

sachlichen Momenten des Flfichtlings-Alllags
gelingt eine Verschmelzung. fast dokumenta~

rischer Bilder mit Spielfilmelementen. Reali-

stisch und ohne Pathos auch deshalb, weil

u.a. die Beamten der Staatsmacht nicht als

Dummképfe dargestellt werden. Sic sind

eher zu freundlich, banal, ja immer loyal.
Doch clie ergriffenen MaBnahmen zur »L6-

sung der Asylantenflut<< werden in ihrer poli-
tischen Funktion durchschaubar und die sub-

jektive Brutalitéit einzelnen Fliichtlingen ge—

geniiber ist offensichtlich. Der unfiberwindli-

clhe Graben zwischen sraailiclher Willkiir und

den Fliichrlingen wird ein wenig verringert
dnrch die Konfrontation mit anderen Men-

sehen. lDas geschieht 0ft in einer Komik. die

mehr'iiber die Ausgrenzung von AuBenscitc—

rlnnen hierzulande anss'agt, als bekanntc

Spriiche und Schlagworte beinhailten.

Damit macht der Film sich frei von einer

Botschaft oder dem puren Transport von

Ideo‘logie. Keine triigerische Harmonie do-

miniert in >>Dracl1enfutter<<, sondern eine so-

ziale Auseinandersetzung, die in gewisser
Weise Ahnlichkeit mit den neorealistischen

_

Nachkriegsfilmen der Italiener hat. doch mit

weniger Pathos (Z.B. Fnhrraddiebe von de Si-

ca). >>Drachenfutter<< setzt ein kleines Zei-

chen auf clem Weg zu einem sozialen Film.

Erbeinhaltet die Chance einer Annéherung



~ men einzuleiten, die den Vertrieb freischaufeln

sétze‘n Iiegt.

Ein 'spezifi‘sches Charakterjrlstikum 'des
Films ist, daB er‘beim Verkauf mom in den Bie-
sitz des anderen. des Kaufers' fibergeht, son-
dern sein Verkauf nur den Preis einer Leihmie-
te darstellt. Der ”Filmhandel untersteht dem-
nach nicht den tiblichen Gesetzen van Kauf
u‘nd Verkauf, sondem vie/mehrdenjenigen des

,Copy-right'" (Peter Bachlin, »Der Film als

Ware«. S. 126). Daraus ergeben SllCh sehr ge-

wichtige, fur den Film wesentliche Ve‘rwer-

tungsbedingungen. aber auch spezielle Pro-

duktionsbedingungen - z. B. bei Produktions—

kalkulationen, die einen Spezialfau der markt-

wirtschafiflchen Gesetze darsfellen. Der alge-
meinen Okonomie gleichi ist der Zwang,
Absatzgebiete erweitern zu mfissen, MaBnah-

und Strategien. die eine beschleunigte Aus—

wertung garantieren. Denn je kfirzer die ‘Zeit
der Kapitalzirkulation ist. desto hoher lst die

Chance, einen Profit zu erzielen, der fiber dem

Durchsehnitt der allgemeinen Warengewinn-

FILMMUS'I‘SA—35183

an ein schwieriges Experiment im Zeitalter
verkl‘irzter Zukleisterungen der Sinne durch
immer mehr Fun- und Actionfilme.

W0 ist das Kine?

Doch wo werden solche Filme iiberhaupt ge-

zeigt? Und wenn, >wie lange? Beobachtungen
entsprechend laufen einige dieser Filme nut

‘in groBen Stéidten mit mehreren Programm-
kinos. Wenn fiberhaupt!

Oder sie laufen in Kinos, die Risikobereit-

schaft und Engagement miteinander verbin-

den kennen. Die sind selten zu finden nicht
nur aus finaziellen Grfinden. In Kéln bei-

spielsweise wurden entsprechende Filme sehr
kurz im kleinsten Raum eines Programmki—
nos gezeigt. Drachehfutter war dabei eine

Ausnahme als gut besuchter Film.

Falls das Fernsehen — Oh Schreek, in den

Fiingen dieses Molochs liegt die Losung nicht

verborgen — den Film nicht ankauft, wird er

niemals einem breiteren Publikum zugéing—
lich. Vielleicht in 10 Jahre‘n, als >>sch6ne Ge-

schiclite<< aus der Zeit der Flfichtlingszwangs-
abschiebungen. Aber meilenweit an einer

notwendigen Auseinandersetzung und ent-

sprechend mfiglichem Widerstand vorbei.
Und zwar gewollt, nieht ungewollt, da wieder
einmal das >>Abendland in Gefahr<< ist.

Offensiehtlieher Mange] ist — bewuBt Oder

unbewuBt — die soziale Auseinandersetzung
im Film zu fiihren oder auch zu experimentie-
ren, um die liebgewonnenen Wahrnehmu ngs-
hierarchien dureheinanderzuwirbeln. Und es

fehlt ein Publikum, das den Ausschaltknopf
der Videoanlage und des Fernsehers findet.

Ein Publikum, das vor allem fiir sich selbst
die Fragen und Widersprfiche, die Filme auf-

werfen ZL‘l lésen sueht. Im weitesten Sinn fehlt
es an Mensehen im Film- und Medienbereich,
die sieh bewuB‘t in sozialen und politischen
Handlungen bewegen, die andere bewegt.

Der soziale Film

Der soziale Film steht in direkt‘er Beziehung
zur Gesellschaft, ihren Menschen ohne ein
Aktionsmittel erster Ordnung sein zu ken—
nen, weil er nicht mehr leisten kann als ein
Verhéiltnis von Fiktion und Wirklichkeit zu

politischen und sozialen Bedingungen herzu—
Stellen. Zwei Dimensionen pralLlen aufeinan-
der, eine in der man/frau leben. eine andere,
die im Kopf existiert. lhr Aufeirmndemefien
bewirkt die Chance zwei emerschiedliehe
Welten, mehr Simulation, als Fiktion und
Realitél, unterscheiden zu kennen. Die Uto-

pie ist stets Opposition zur Realitiit, die korri-

giert werden kann.

»Der Film hat auf exemplarisehe Weise
Emwurfscharakter. Er stellt verlockende

Mfiglichkeiten iti Aussicht, wie es anders sein

kennte, ohne je einen Zweifel damn zu las-

sen, daB die abgegebenen Verspreehungen
einer seheinhaften Realitn‘t, einer als Fiktion

hergestellten Realitiit sind. Der Film fiihrt
uns Mogliehkeiiten vor — bietet uns Moglieh-
keiten an, ohne uns mit deren alltfiglicher
Wirklichkeitlzu beschweren. Er verschafft
uns das Gefiihl, unbelastet auswiihlen un'd

entseheiden zu k6nnen.« (Werner Kut—
sehmann: La Realité est enorme choissez!,
In: FilmfaustNr.31) Entsprechend kann der

Film die Zusehauerln direkt bis zur unmittel-

baren Betroffenheit erreichen und Erkennt-

nisse auslosen, da hinter den Bildern nichts

verstecktwerden solerlles kann zur Sprache
kommen, niehts deren Wirkung verschleiern.

>>Verdamml in alle Ewigkeit«
—*

Die Sinne auf dem dunklen Weg
der Verhlenadung und Tfiuschung

Unsere Sehweise l'unktioniert reibungslos, da
wir bis lieute nicht gelernt haben in Bildern
zu sehen und uns mit illnen auseinanderzusct-
zen. Wenn eine Sprache nicht gelesen werden

kann, ist alles unverstiindlich. Schon bei Kin-
dem sollte eine Vermittlung im audiovisuel-
len Zeitalter begin ncn. Doch die >>Fernsehan-
stalten sind die Pauker des visucllen Anal—

pliabetismum.
‘

Wir tappen im:Dunkeln —

Bilder nus Ki-
noi, Fernsehen, Video, Reklame, Zeitschrif—
ten sensibilisieren uns nicht zur Differcnzie-
rung und Durehschaubarkeit. Sie ubcrdecken
die Mfiglichkeit frei Zu entscheiden was daS

Auge, die Slinne, das Gehirn aufnimmt. Die
Biider setzen sieh scheinbar willkfirlich zu-

sammen, aber in ihrer Gesamtheit begrenzcn
sie. Und mit der inhaltlichen Bcgrenzung dcs
Ausschnitts, der ‘bewuBt eingesetzten Ge—

schwindigkeit der‘ Schnittechnik werden die
Mensehen okkupiert. Wir kenncn uns be-

stimmten Bildern kaum entziehen. Es scheint
em gigantisehes Spiel. Wir gaukeln uns ethls

vor, bis die anderen, ja schlieBlicli wir sclbst
davon fiberzeugt sind, bzisierend auf der Si-
mulation von Kommunikation.

Die meisten Filme bestehen nus Bildern
des schénenu Scheins, Klischees, die in den

Kopfen auf irgen‘dheine Weise produzicrl
verhanden sind. Der Gedanke, ein Film
kennte so Sein oder so odcr auch andcrs, die-
ser subversive Spielraum, dieses Feld freier
Ameziatien stirbt aus, Die Konformitiit ist

bemchenlbar —- der Augenblick groBer Lfigc
Wird zur vollkommenen Wahrheit. Schcin-

Verindemng findet statt durch cine kominu-
ierliehe Entwertung der Wirkliclikcit. Die
Bandbreitte der Klischees ist unerschopllich.
Diese Seheianiider treten an die Stelle dcs

Lebens, sie ersetzen es, sie besetzen Him und
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Here der Zuscha'uerlnnen.

.

lDas Interesse ist offenrund nicht verdeckt,

m‘eindeutiger Ausrichtung die Sinne zu be—

berrschen, an nackter, 6konomischer Unter-

haltung orientiert. Die Bildsprache wirdl zu—

nehmend internationalisiert, um neben der

Koionisation der Sinne die okonomische

Hemmhaft weiter auszubauen durch interna-

tionale Verkaufssteigerung. Eine Verfla-

Chung der Ansprfiche an Form und Inhalt des

Films korrespondiert mit der inzwischen voll-

kommenen Auflfisung des Kinos als dffentli-

cher Ireffpunkt und Ko‘mmunikationsort.
Vieles spricht dafiir, daB das Kino in seiner

Funktion der Qrt zur Verbreitung von Wer—

befilmen oder bess‘er zum perfekt organisier-
ten Werbetréiger einer gigantischen, audiovi-

suellen Industrie geworden ist. Menschliche

Erfahrungen so‘llen weniger gemacht, son—

dern vielmehr als audiovisuelle Erlebnisse

konsumiert werden. Filme werden so gebaut,

daB ein direkter Bezug zu abrufbaren Teilen

1m Bewufitsein per Erlebnisknopf die ent-

sprechenden Impulse auslost. Bei der Zusam-

mensetzung menschlicher Erfahrung flieflen

die Grenzen zwischen Fiktion und Realitéit

zusammen. Kriterien zur Unterscheidung
oder Irritation lemen wir nicht.

Wie man/frail sieht”

Anders der Film »Wie man sieht<< von Harun

Farocki aus dem Jahr 1986. Leider wird die—

ser Streifen nur selten zu sehen sein. Die

Filmsprache ist ungewohnlich, teils in Bewe-

gungsbildern, teils in fiir sich stehenden

Standbildem, die den Mythos von Technolo-

gie und das Computerzeitalter hinterfragen.

Standpunkte und Orte schafferi eine At—

mosphiire dies Nachdenkens, Ruhe entsteht

in der Mlonatge von Ton, Bild und Texten,

Um Freiréiume fiir Reflexionen herzustellen.

Der Film erfordert groBe Aufmerksamkeit

und Konzentration, damit die verschiedenen

Eb‘enen fiber Zeit und Realitéit nicht zu rei-

nen Informationen verschmelzen. Der Film

erzéihlt fragmentarisch fiber Geschichte und

Wirklichkeit bei der Produktion von Techno-

logie. Veriistelungen geht Farocki ausfiihrlich

nach. Er sucht nicht nur nach Zusammenhén—

gen von Ursache und Wirkung, sondern nach

Elementen und Strukturen, die darunter lie-

gen. An einer Stelle Zum Beispiel wird fiber

die Verbindung von KZ—Automation und

Entwicklung des Computers gesprochen. Nur

mit Hilfe der Berechnung und der Automa-

tion als Vorgang funktionierte die Beherr—

schung und der effektive Einsatz von'Slaven-

arbeiterInnen im Faschismus. Die Verbin-

dung zur Ideologie wird Iiicht direkt mitgelie-

fert, sondern kann von der ZuschauerIn in ei-

gen'. zu entwickelnde und assoziierbare Zu-

sammenhénge gesetzt werden. Eine Annéhe—

fling an strukturelle Ansfitze s‘cheint die zu

Grunde liegende Methode zu sein.

..

»Wie man sieht« verknfipft verschiedene

Uberleéungen mit Bildern, Autobahnkreuze

als ehemalige Kreuzungen, wo einst Stéidte

entstanden sind, Geschwindigkeit, die im

Verhéiltnis zur Mechanisierung ‘stelit. Rasen-

de Autos mit Hunden, bewegte Bilder reizen

die Betrachtung und irritieren gewaltig. Die

Texte sind gesetzte Kontrapunkte-Sprache in

einer groBen Geschwindigkeitsmaschine.
Slfhtweisen und Hierarchien werden zer=

tmmmert mit dem Versuch iiber Bilder im-

mer neues Material aufzufinden, das die iibli—

Chen Erklz‘irungsschemata von' der Entste-

huflg der Technik sprengt; z.B. wird die Er—

findung des Maschinengewehrs und seine

Verwendung im Zusammenhang mit der Ra-

tionalisierung des Schlaclhtfeldes hinterfragt.
Dabei reicht eine Erkléirung der Effektivie-

rung von Totungsproduktionl nicht aus.

Oder‘die Bilder von Pin-up-girls, die auf—

tauchen u.a. 315 Teil der Technikgeschichte.
Méinnliche Visualisierung der Frau — der

Kérper als Objekt
— older besser als Befriedij

gungsmaschine. Die Rolle der Frau ist in die

Geschichte der Technik eingebaut, Sexualitfit

als industriell produzierte >>Sinnlichkeit«.

fiber Irritation und Ausbruch —

Publikum und Medienarbeiterlu

Gerade die Verwirrstrategien fordernder und

provozierender Filme setzen Impulse fiber

Bilder in Bewegung, die ein Pendant zum

Medienapparat herstellen. Wir mfissen sie .

aufstoberrl und in die Kinos zerren, unsere

Bediirfnisse artikulieren und diskutieren, um

die endgfiltige Ausgrenzung aus diesem Me-

dienspektakel zu verhindern. Bei Zeitschrif—

ten ist der Versuch auch nicht ganz geschei— ,

tert, im Gegenteil! Eine Welle von Aktivitéi—

ten mit einer unendlichen Fiille von Provoka-

tionen gilt es in Bewegung zu setzenin Form

von audiovisuellem Chaos und Parodien, um

Illusionen zu zerstoren. Und nicht nur in

Angsten zu erstieken, eingebunden ineinem

realen und glatten Bild der modernen Welt.

Kino ist nicht reiner Konsum unter Ausschal—

tung der persdnlichen Realitét. Dieser Weg
ist niiher an assoziierbaren Verkniipfungen,
die Innen- und AuBenwelt miteinander zu

verbinden. Um das >>Material<<, aus dem die

Bilder gemacht sind von innen heraus aufzu-

sprengen, sind wieder Diskussionen fiber Fil-

me und eine Denkarbeit erforderlich,»ohne
die die ZuschauerInnen in Zukunft Filme nur

noch miihelos serviert bekommen und sogar

ohne Riilpser sclhlucken. Im weitesten-Sinne

soll das Publikum einen Film, aus seinen wi-

derspriichlichen Elementen zus'ammenset-

zen, eigenes hinzudenken Oder traumen kdn-

nen um soziale Utopien zu entwickeln. Es

geht um eine Art Eingriff j eine direkte Teil-

nahme, damit der ProzeB filmischer Konven-

tionalit‘at gebrochen werden kann. Alltégli—
che Wahrnehmung wird die Ebene bloBer Il-

lustration erst fiberschreiten, wenn eigene
Standpunkte und Materialien kritisch .iiber-

dacht werden konnen und laufende Bilder in

Richtung einer Verénderung das platte Ab-

bild mit dem wirklichen Leben verlassen.

Die Medien liefern stfindig beliebige Men-

gen von St‘andardisierungen, die uns zu Nach-

ahmern und Nachlebern machen. Der Sinn ist

die Vernichtung und Ausgrenzung von selbstu

bestimmter Aneignung und kollektiver Ver-

arbeitung unserer Wahrnehmung. Das ist

wahrlich eine todliche Bedrohung, der wir

uns kaum entziehen konnen, da sie uns ohne

Schmerz zu erzeugen >Vorbilder< liefert, die

wir
_

>>Nachbilden<< sollent Ein gegen den

Strom schwimmen, immer auf dem Sprung
sein, fordert gerade in einer audiovisuellen

Welt die Beliebigkeit der Mythdlogisierung
zu vermeiden. Uberall sollten wir versuchen

den Zwéngen der »Vor-Bilder« zu entkom-

men und versuchen ein engmaschiges Netz

cler Subversion zu entwickeln, um die Intensi-

téit und Unmittelbarkeit der sozialen, und

menschlichen Momente freizusetzen.

Verleihadressen:

Fur den Farocki—Film: (16mm, Farbe, 72 min.) Ba-

sis—Filmverlcih, Giintzclstr.60, 1000 Berlin-31;”I‘cl.
030/8533055

Fi'lr Drachenfutter: Fimverleil‘n Pandora, Hambur—

ger Aliee 45, 6000 Frankfurt-90.

Deli czbu je‘doch ist der, daB in der‘ 1
‘

Bundesrepublik marktgerecht weder produ- 3 _'
‘

zjertnochverliehenWerdenkann.Grunddafflr .

‘

sind die biesonderen dkonomischen BedinQ
grungen hier b‘ei uns. Daren Be’sonderheit be-

.

steht int der-Monopolstellung deramerikani—
‘

V

‘

schen Produktionen und Verleihe in der Bun-
V V

‘

desrepublilk, die jeglichen Versuch einer

marktorientieden Filmp‘roduktion his in den
‘

'

Inhattderdeutschen Fume hinein dominieren. ”
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Wnsnitaley

von Ger/701‘ Lennen‘

Der Spielfilm Winstrmley informiert fiber cine

gesehichtliehe Bewegung und cinen politi-
schen Denkcr, die in Mittelcuropa bislang

weitgehend unbekannt geblieben sind.

Gerrard Winstanley (1609—1676) war der

wiehtigste Flugsehriftenautor und Sprecher
der Diggers. Sic besctzten im April 1649 ein

Stiick Gemcindeland anf dem St. George’s
Hill (fiir sic, dic ftir Heiligenvcrehrung nichts

fibrig hatten. George Hill) bci Cobham in

Surrey siidwestliclh von‘ London. Die Diggers

forderten fiir die Armen das Recht, auf Ge-

meinde- und Brachland in autonomen Ge-
’

meinschaften ohne Geld, Lohnarbeit, Kir—

che, staatliehe lustiz und Gesetze zu leben,
>>ohne irgendwelches Eigemum gelten zu las-

sen, sondern getragen von dem BewuBtsein,
daB die Erde eine gemeinsame Sehatzkam-
mer darstellt, wie sie ja auch am Anfang fiir

alle dagewescn war.« (The True Levellers

Standard Advanced [Wofllr das Banner der

wahren Levellers weht] April 1649). Zentra-

les Element in der revolutionaren Strategic
der Diggers war die Gewaltfreiheit, nicht nur

wegen des religic’isen Hintergrunds ihrer Pro-

grammatik, sondern weil sie mit Verweis auf

den gerade beendeten Biirgerkricg argumen—

tierten, daB cin gewaltsamer Sturz eines

‘Herrschers immcr nur ncuc Herrschcr an die

Macht bringe. Sie aber wollten mehr.

Ihre markantestc Tiitigtkeit, das Umgra~
ben und Pfltigen des von ihnen besetzten

Landes, gab ihnen den Namen (engl. to dig =

graben, umgraben, damals auch pfliigen).
England befand sich, wie im Film anfangs

geschildert, in einer Umbruehsituation. Das

Parlament hatte sich im Biirgcrkrieg durehgc-
setzt, Enthauptung des Kénigs und Abschaf—

fung der Monarehie hatten England zur Re-

publik gemacht. Radikale religiosc und poli—
tische Gruppcn warcn auBerhallb und inner—

halb der Armee entstanden. 1647 hatten in

Putney die Armeefiihrung und die gcwiihlten
Soldatcnvcrtrcter — die Agitators — fiber die

politisehe Neugcstaltung Englands debat-

ttert.

Der Film zeigt das Schieksal dcr Digger-
Kommune bci Cobham; wiihrend sich Gene-

ral Fairfax, der Oberkommandierende der

Armee, naeh einem sptektakuliircn Trelfen

mit Winstanlcy und William Everard bereit-

fand, die Diggers zu dulden. zogcn sic sieh

den HaB dcr ortliehen Grundbesitzer und dcs

Pastors Platt Zu, die die Diggers mehrmuls

fibcrficlen, verpriigelten, ihrc Hiitten nieder-

branntcn und ilire Anpflanzungcn zerstorten.

bis die Diggers von Cobham nach Ostern

1650 nicht mehr die Kraft zum Weitcrmachen

aufbringen konnten. Auch die Digger-Korn-
munen an andercn Orten hiclten wahrschein-

lich nicht viel léinger nus.

Fiir Winstanley wurde das 17. Jahrhunderl

mit bcachtlichcr Genauigkeit trotz nicdrigen
Budgets rekonstruicrt. .ZcitgcmiiBes Schuh-

werk. landwirtsehaftlichc Geriitc und die

SpieBc der Soldaten wurden speziell unter

Anleitung von Experten fiir den Film herge-
stellt. Nieht nur bei chidung und Gcbéiuden.
sondern aueh bcim Vieh wurdc auf gréfit—
mogliehe Authentizitiit geachtet.

Gedreht wurdc in unmittelbarer Niihhe
der Originalschaupliitze, wobei St. George’s
Hill selbst nieht zur Vcrfiigung stand. Er ist

heute, von Luxusvillen und einem groBen
Golfplatz bedeekt, cine offcntlieh nicht mehr

zugfingliehe Hoehburg des von Winstanley so

entsehicdcn abgelehnten Privateigentums.
Dem Besucher droht, iihnlich wie im 17.
Jahrhundert den Diggers, wiedcr cine Anzei-

ge wegen unbclugtcn Betretcns (Die an der

Hauptcinfahrt auf Warntafeln angckiindigten
Siehcrheitspatrouillen sind dem Verlasser
beim Hijgelrundgang jedoeh nieht begeg-
net.).

Grundlage ft'ir die Filmhandlung sind Da-
vid Cauties Roman ComrarleBJacob und die
Schriften Winstanlcys. In Anlehnung an den
Roman konstruicrt der Film cine Bezichung
zwischcn Winstanley und dcr Frau seines ln-
timfcindes Platt — einc Begebenheit. die aus

den Quellen nieht ersichtlich ist.
'

Trotz aller historischer Genauigkeit ist die

Digger—Kommune ‘im Film immer am glei-
ehen Ort zu sehen,‘ obwohl die Diggers vom

St. George’s Hill auf ein anderes Geliinde bei

Cotbham ausweiehen muBtcn. Merkwiirdig ist

aueh, daB William Everard, der die Digger.-
Gemeinsehaft von Cobham verlassen hatte,
vermutlich um sieh der Mcuterci bci Burford
im Mai 1649 anzus‘ehlichn, und dcsscn wei—

terer Lebensweg ungcklart ist, im Film spatcr
als Uberbringer der Flugschriftcn dcr ande-

ren Digger-Kolonien auftaucht.

In Schweden lief der Film 1981 untcr dem

Tire] Winstanley — den f6rstc anarkistcn (dcr
erste Anarchist). Em deutschcn Verlcih gibt
es diesen nieht ganz unrichtigen, aber irreffih-

renden Zusatz nieht. chifcllos strcbten die

Diggers eine herrschaftsfrcic Gescllsehaft an,

aber wenn Winstanley der crstc Anarchist

war, dann war er auch der crstc, der seine

staatsablehnende Haltung zugunsten dcr Pro-

pagierung eines Staatskommunismus ver—

warf. Nach dem Zcrfall der Digger-Hewe-
gung veréffentliehte Gerrard Winstanlcy im

Jahr 1652 Law of Freedom in an Platform
(Das Gesetz der Freilzeit im Entwmf), eincn

durchdaehten und systematisehen Vcrfas—

sungs- und Gesellschaltsentwurf fiir eincn

kommunistischen Staat in England ohnc Pri-

vateigentum, mit gcwiiltlten Beamtcn und ci—

nem Justizsystem, das im Extrcmfall sogar

die von Winstanley zuvor so entsehiedcn ver—

worfene Todesstra‘tc vorsieht.

Zitate Winstanleys und andercr Zeitge-
nossen — entweder aus dem off oder Perso-

nen in den Mund gelegt
— vermitteln eincn

guten Eindruek von den litet'ztrischen Quali-
tiiten und politisehen Einsiehten Winstanleys
und vom Stand der damaligen politisehen
Diskussion. Aueh Freunde der englisehen
Spraclhe diirften nicht zuletzt dcshalb den

Film zu schéitzen wissen.

Winslanley setzt heim Zusehauer ahcr

aueh cine fibers gewolmtc Mal} hinausgchen-
de Bereitsehaft zum Mitdenken voraus. Den n

vieles wird zwar gezeigt. alter nieht erliiutert.
Von daher ist der Film nicht leicht verdau-
lich. Ohne ein MindestmaB an vorlicrigcr
Oder nachtraglieher Zusatzinlormation Ron-
nen einige Passagcn des Films rz‘itselhaft blci-
ben. Zumindest bei den Vorl't‘ihrungcn in

Main: ergab sich liir die der englisehcn Spra-
che nicht machtigen Kinobesueher das I’m-

blem, daB im dritten Viertel des Films die

deutschen Untertitel zeitwcisc offenbar nicht

vorhanden und nur unterltalh der Leinwand
zu sehen waren.

Auch wenn der Film einige Fragen mehr
als nétig offenliiBt (und damit viellcicht neu-

gicrig macht, mehr zu erfahrcn). bietet cr ci-
nein eindrueksvollen Einbliek ins Geschchcn

im 17. Jahrhundert —

>>very good history<< im

Urteil des Historikers Christopher Hill.

Anmerkungen
*

Winsmnley. England 1975, 95 min. scltwarz-weiB.
35 mm: Regic: Kevin Brownlow/Andrew Mollo;

hcrgestcllt ftir: British Film Institute Production BO-

ard; Kopic mit dcutsehen Untertiteln bci den Fram-
den der deutschen Kinemulhek, Welxerstr.25, 1000

Berlin-30; Tel.030-2111725
*

Gernot Lennert: Die Diggers~ — t'im'firth/(ammu-
nistisrhe Bewegtmg in (ler Ellgllxt‘llt'n Revolution.

Trotzdem-Verlag, Gmfenau 1987. 25.-DM
*

Gerrard Winstanley: Glcichlieit im Reicltc der

Frciheit. Sozialphilosophische anphlctc und Trail:-
1310 (Hermann Klelmcr Hrsg.) Reelam Verlag.
Leipzig 1983.



Der Defiliermarsch

Josef Capek ;

»Die Toten Sind die Glilcklicheren<<

Wenn von tschechischer Literatur aus dem

20. Jahrhundert die Rede ist, fallen meist die

Nnmen Hafek, Selfert, Kohout, Havel, Kun-

dt’m; — zuweilen auch Karel Capek
(1890—61938), dessen Werk gerade in jiingster
Zcit wicdcr an Popularitfit zu gewinnen
scheint.

Im Schatten Karel Capeks stand und steht

immcr noch sein Bruder Josef Capek
(1887—1945). Beide waren Maler und

Schriftsteller. Spricht man von Josef Capek,
so wird moist an den Kinderbuchautor und -

illustrator erinnert, z.B. an »Die Geschichte

vom Hund und der Katze<<, die kiirzliclh im

Dnusicn-Verlag (Hanau) neu erschien und an

den >>dicken Urgrofivatew. Wer aber kennt

hierzulande b‘eispielsweise Josef Capeks
Sclhriften »Die Kunst der Naturvolkem

(1938) (wird derzeit erstmals iibersetzt) oder

seine 1936—1939 entstandenen Aphorismen,
die crst 1947 unter dem Titel »In die Wolken

gcschriebem erscheinen konnten? Ebenfalls

noch um‘ibersetzt sind die philosophische
SChrift »Der hinkende Wanderem und die

Erorterungen fiber »Die bescheidenste

Kunsm.

Die Bedeutung der von Josef Capek her—

a“Sgcgcbcnen und geprfigten Kunstzeitschrif—
kIn

nnd seine eigenen journalisuischen Beitréi—

gc sind unaufgearbeitet. Auch der 1930 er-

schlenene Roman »lm Schatten des Fam-

kTRU‘sfs fiir den Capek den Staatspreis er-

h‘elt, ISI heute weitgehend unbekannt, ob-

glelch er kiirzlich verfilmt wurde.

von Ulrich Groohz‘mann

Josef Capek hat sich politisch nie organi—
siert, doch hat er es auch nie vermocht, sich in

den >>Elfenbeinturm der Kunst<< zuriickzuzie-

hen. Wéihrend des 1. Weltkriegs war er Mit-

arbeiter an der Berliner Zeitschrift Die Ak—

tion, einem Organ, das sich allen avantgardi-
stischen Stromungen offnete und gleichzeitig

kompromiBlos die sozialdemokratische

>>Burgfriedenspolitik« bekémpfte und frflher

eine Trennung von SPD und USP forderte,

als dies von seiten Rosa Luxemburgs und

Karl Liebknechts geschah. Josef Capek
machte sich als Mitarbeiter der Aktion aller-

dings durch >>unpolitische<< Grafiken einen

Namen; was diese Zeitschrift nicht daran hin-

derte, ihm im April 1917 ein Sonderheft zu

widmen.

Wie sein Bruder Karel war Josef Capek
mit dem Philosophen und ersten Frisidenten

der CSR, Tomés Garrigue Masaryk, eng be-

freundet, und ebenso blieb er dem humanisti-

schen Gedankengut der {schechischen Arbei-

terbewegung verpflichtet. Melhr noch: Mit

seinen wéhrend des 1.Weltkriegs »gereiften«
und 1918/19 erschienenen Abhandlungen
iiber >>Die b‘escheidenste Kunst« hat er den

tschechischen >>Proletlkult<< entscheidend be-

einfluBt, von dem aus Briicken zu den avant-

gardisrtischen Stromungen »Poetismus« und

>>Surrealismus<< fiihren. Capeks kunsttheore-

tische Erorterungen wurden vielfach als weg-

weisend fiir eine Kunst betrachtet, die ihr

Maximalziel in der Verfeinerung der mensch-

‘

lichen Sinne als Voraussetzung neuer zwi-

schenmenschliclher Beziehungen sah und

gleichzeitig die Aufl‘nebung der Trennung

zwischen Kunst und Leben erstrebre.
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Josef Capek (Die Diktatorehstiefel) 1936

Der Grafiker Josef Capek trug nach dem

1. Weltkrieg mit dazu bei, das Werk dos in

Bohmen und Méihren so geschéitzten russi-

schen anarchistischen Theoretikers Pctr Kro-

potkin bekannt zu maehen, in dem er die Mo-

tive ffir die jeweiligen Einbénde von Kropot-
kins einfluBreiChen Schriftein entwarf (»An
die jungen Leute<<, >>Anarchistische Moral«).
Ebenso zeichnete er kurz nach dem 1.Welt-

krieg Grafiken fiir Cerven (dt. Juni), das Or—

gan dertschechischen Anarchokommunislen,
die damals hofften, ihre Zielsetzungen in der

neugegrfindeten ts‘chechoslowakischen Re—

publik schrittweise verwirklichen zu kénnen.

Vom Herausgeber des Cerven Stanislaw K.

Neumann wurde Josef Capek wiederholt als

»ein Hauptp‘feiler zeitgenossischer Kunst<<
bezeichnet.

Wie sein Bruder Karel hat Josef humani-

stisches Gedankengut nicht inur konsequent
vertreten, sondern bis zu seinem Lebensende

‘

auch in geféilnrlichsten Situationen entspre-
chend gehandelt. Beide haben sich beispiels-
weise in den 30er Jahren durch Wort und Tat

fiir deutsche Emigranten eingesetzt. Beide

gehb'rten Zu den Mitbegrfindem einer »Frei-

heitsbibliothek<<, und beidle haben bis zuletzt
an das bessere Deutschland geglaubt. Die

Gebn‘ider Capek haben wiederholt den hart—

nfickig vertretenen Gedanken verworfen, ein

sich stindig verschérfender Rfistungswettlauf
konne kriegerisclhe Konflikte verhindern. Al—

lein von hier aus erscheint die in Ost und

West immer noch hartnéckig vertretene The-

se, Josef Capek sei — im Gegensatz zu seinem



'

.4; I“

,,Du, warum wird so viel geriistet ?
"

—

,,Und warum ist irgendein Konflikt mdglich ?
"

Josef Capek 21.1.1934

Bruder Karel 4 als unpolitischer Grafiker
und Schriftsteller einzustufen, in einem recht

fragwiirdigen Licht.

Ab 1933 wendet sich Josef Capek einern
Genre zu, dem er bisher kaum Beachtung
schenkte: derpolitischen Karikatur. Wéih-

rend manche seiner Zeichnungen aus dem

1.Weltkrieg den Eindruck erwecken moch-

ten, er suche als sozial engagierter Grafiker
und Schriftsteller die These zu widerlegen:
»lm Krieg schweigen die Musen<<, erinnern

seine politischen Karikaturen aus den Jahren

1933—1938 unwillkiirlich an die Worte Bert

Brechts:

»Was sind das fiir Zeiten, wo ein Gespréich
iiber die Schonheit der Béiume fast ein Ver-

brechen ist — weil es ein Schweigen fiber viele

Untaten einschlieBt<<.

Josef Capek versuchte damals, durch
schockierende Grafiken auf folgenschwere
Ereignisse und Entwicklungen in Deutsch-

land und anderswo (Spanien, japanische und

italienische Aggressionen) aufmerksam zu

machen, ja seine Zeitgenossen im In-und

Ausland wachzuriitteln. So léiBt manche sei-

ner Zeichnungen die von erbittert-sarkasti-

schem Geist geffihrte F‘eder erkennen; man-

che Grafik mutet wie ein verzweifelter Auf—

schrei an, gerichtet an ein viel zu gleichgiilti-
ges, ja abgestumpftes und tagtfiglich weiter

abstumpfendes Publikum.

Josef Capek léiBt die Menschen unter die

Erde ziehen und bereits im Jahre 1936 die To-

ten als die Glflcklicheren erscheinen. In

Schreckensvisionen ffihrt er die Gefahr eines

Krieges vor Augen, der das Ende der

Menschheit bedeuten konnte. Aktuell und

bedn'ickend.

Nicht minder bedriicken'd sind seine 1937

entstandenen »Diktatorenstiefel«. Er benutzt

dieses blitzblank geputzte Schuhwerk 315

Symbol grauenvoller entmenschlichter und

entmenschlichender Wirklichkeit. Diese Stie-
fel —

von Professoren und Advokaten auf ei-
nen unantastbaren Podest emporgehoben
und dort in hellem Glanz erstrahlend — lfiBt

Capek dem Menschen buchstfiblich fiber den

Kopf wachsen; von diesen Stiefeln wird das
menschliche Individuum zertreten und die

Erdkugel zerplatzt unter ihnen wie ein Luft-

Ad infinitum

,,Warum ? ! Eben wegen eines moglichien Konflikts"
—— ,,Nun, elben weil so viel geriistet wird"

ballon. Josef Capek stellt diese Visionen je-
doch nicht als Ausdruck einer unabwendba-

ren Katastrophe dar: Am Ende des Zyklus
erscheint der Schusterjunge, der die Stiefel

wegtréigt, und der »alte Trodlem wirft sie dor-

thin, wo sie hingehoren: auf den Kehrich-
thaufen der Geschichte. »Wie dieser pfeifen-
de Schusterjunge werden die Volker einmal

erkennen, daB Diktatorenstiefel nichts weiter
als Rindsleder sind.«

Berichten der Nichte Josef Capeks geméB
trugen diese »Diktatorenstiefel« wesentlich zu

seiner Verhaftung am 1.9.1939 bei, etwa acht

Monate nach dem Tode seines Bruders Ka-

rel, der an den Folgen des Miinchner Diktats

regelrecht zugrunde gegangen war.

Josef Capek war bis zu seinem Lebensen-
de in Konzentrationslagem inhaftiert. Letzt-

mals gesehen wurde er im April 1945 im KZ

Bergen-Belsen. Er ist wahrscheinlich auf ei—
nem Todesmarsch urns Leben gekommen.

W

Josef Capeks Karikaturen aus den Jahrcn
1933—1938 erschienen Anfang 1949 in cinem
heute nicht mehr existierenden Pragcr Ver-

lag. Danach wurden sic in Ost und West »ver—
'

,

gessen<<, trotz — oder gerade wegen (7) — ih-
rer erschreckenden Aktualitét. Selbst anléiB-
lich der 100. Wiederkehr seiner Geburt im
Jah're 1987 wurde in fiihrenden tschechoslo-
wakischen Presseorganen nicht an den bissi-
gen Karikamristen erinnert. Wéhrend der
Gedenkfeiern in Bergen-Belscn im Jahr 1985

wurde der Name Capek nicht ein einziges
Malerwfihnt.

Nachtrag:
Seit 1983 existiert in Dortmund cine Capck-Gesell-
schaft filr Vélkerverstr‘indigung um! HumanixmuS,
die'sich nach den beidcn Briidcm bonannt hat. Ihrc

Wamderausstellung Gesclxichre (ms ([cr Nfihc. Politi-
sche Karikaturen van Josef Capck 11.11. (my der Zeit
van 1933—1938 ist auslcihbar. Im gcscllsehaftscigc-
nen Capek-Verlag wird cin dic Ausstcllung bcglci-
tender Dokumentenband, hrsg. von Ulrich Grocht-
mann in dritter, erweilertcr Auflngc crschcincn, —

neben den erwéihnten Karikaturcn cmhallcn Aus-

stellung und Katalog Aphorismcn, lclzlc journalisti-
sche Beitréige Josef Capcks aus dem Jahrc 1938 so-

wie Grafilgen und Gedichte, die in Konzcnlrnlions-

lagern entstanden. Hinzugcfiigt wurdcn Tcxtc und

Grafiken aus dem Pragcr >>Sozialdcmokrat<<, dem

von 1921-4938 erschicncncn >>ch1ralorgan dcr
deutschen Sozialdernokratischen Arbcitcrpnrtei in

der Tschechoslowakischcn Republilw und aus dem

Prager »Simpl« (1934), cincr satirischcn Zeitschrilt,
die der KPC nahestand.

1988 veréffentlichte die Capck-Gcscllschaft Mo-

derne Zeiten. Mi! Feder and Pinsel gage” Volkver-

dummung, Diktamr and Krieg
—

Grafikcrz aus (ler

CSR von 1927-4938. Mit historischcn Erliiulcrun-

gen von Ulrich Grochtmmm und Bcilréigcn von Um

Ranke—Heinemann und Erhard Eppler. Dcr Band
enthfilt u.a. Grafiken von Josef Capck, Frantis‘ek

Bidlo und B‘edfich Fritla. Drci Grafikcr, die ihr so—

ziales und politisches Engagement mil dem chcn

bezahlen muBtcn: Franlisck Bidlo stnrb am 9.Mai

1945, nach monatelanger Haft in Thcrcsicnstadl,
Bedfich Frilta ist 1944 in Auschwitz umgckommcn.
Ffir den Buchhandcl ist dieser Band iibcr den Trolz-

dem-Verlag, PF 1159, 7043 Grafcnau-l bczichbar.
Wer sich fiir die Ausstellung, fiir Publikmioncn aus

dem Capek-Verlag odor dic wcitcrc Arbcit dcr Gc-
sellschafrt interessiert, wcndc sich an Ingeborg Bril-
lawski, Spannstr.18, 4600 Dortmund-14; Tc]. 0321/
23 16 67 Oder Eva-Maria Diimmcr, Café Tea-Poll,
Sauerbreystr. 6, 5650 Solingen-Olzligs ([1), Tc].
0212/33 42 9D.

Ein Diktator, zwei Diktatoren, drei Diktatore‘n

Josef Capek (Die Di katatorenstiefell 193B
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den werdm kart/rte”. Der KongreB Wum'e deshalb

ematzlos abgesagt.

95‘
efisee. mfie‘"

es
. one

eswch
9‘“

B95
‘

-
' ti"-

6:25am”

5‘ S
‘

Ive—Haas, 2343
Pg”. 07071'3. “

‘

fit Seit dem 25.5.88 'halten Anarchosl-as 'das or-

bert-KubataDreieck (ehem. Lennedreieck) in mi:-
[in besetzt. (Nfihe Potsdamer Platz). Seitdem wird
ein Hfittendorf errichtet, das von Tag zu Tag ,

wéichst. Bis zum 1.6. waren es bereits 17 Hfittcn und
15 2.2116. Bis zum 1.7. darf die Westberliner Polizci
das Ex-DDR—Gelfinde nicht betreten; sic provozicrt
deshalib vor dem Geléinde. Der Sena! sieht vor allem
cine 6-spfirigc Autobahn fiber das Geléinde vor und
wird zweifellos am 1.7. seine Schléigertrupps in Ak-

tion setzen wollen. Die Besetzung siclht si‘ch auch im

Zusammenhang mit der Zerstérung autonomcr 1n-
frastruktur (SchlieBung des SO 36), Bedrohung von

Szenekneipen (wie Schlehmil, Blockschock und

pink panter) dutch >Bfirgerwehren< usw.

Nozbcrt Kubat-Dreieck deshalb, wei] Norbert Ku-
bat nach dem 1. Mai 1987 verhaftet wurdc und im

Knast in den >>Selbsttod<< getrieben wurde (25./
26.5.87).
Unterstfitzt die Besetzerlnnen!!!



Israel! und der Anarchismus

(Die Autorin dieser Kritik,

Syma Popper, ist 62 Jahre alt,
sie lebte viele Jahre in Israel)

Joseph Laden ist ein Israeli, Herausgeber der

anarchistischen Zeiischrift Problemen in Tel

Aviv. Sie erscheint in jiddischer und nicht in

hebréischer Sprache und ist somit nur einem

engen Kreis von Lesern zuganglich; sie kann

so mit ihren antietatistischen Ideen weder auf

die jiidische noch die arabische (palfistinensi-
sche) Bevolkerung, geschweige denn auf die

Jugend, EinfluB nehmen, die hebriiisch und

nicht jiddisch spricht. Joseph Luden hat eine
seltsame Idee vom “anarchistischen Ur-

sprung des Zionismus und des Staates Israel“,
(so sinngeméiB), die er trotzdem unter Anar-

chisten verbreitet, durch seinen Bericht fiir

den intemationalen anarchistischen KongreB
in Paris vom 31. Oktober bis 2. November

1986 in franzosischer Sprache und durch des-
sen ins Deutsche fibersetzten Nachdruck in

der deutschen anarchistischen Zeitschrift

TRAFIK Nr.28 2/1988 —

herausgegeben von

Peter Peterson.

Lucien schreibt: “Als Ahnherr des Zionismus

gilt der jiidische Schriftsteller Moses HeB,
. ein Mann mit Visionen, Anarchist und

Sozialist. Er veroffentlichte schon ein Buch
iiber den Judenstaat noch b‘evor sich Theodor

Herzl, der allgemein als Begrijnder des Zio-

nismus anges‘ehen wird, mit der Judenfrage
beschéiftigte.“

'

von' Syma Popper

Nach dieser Version wiirde das Wort vom

Judenstaat vom >>Anarchisten<< Moses HefJ‘
hergeleitet und er, nicht Herzl, wére der ei-

gentliche Grflnder des Zionismus und der Va-

ter des Staates Israel, so daB dieser quasi ein

anarchistischer Staat(?) sei. Nein? >Das ist

schon deshalb unmoglich, weil Anarchismus

und Staat widersprfichlich sind?<

Moses HelB war kein Anarchist, sondern

ein Sozialist und zwar ein sozialistischer

Theoretiker und Gesinnungsfreund von Karl

Marx und Lasalle. Trotzdem (vielleicht aus

praktischen und moralischen Griinden, viel-

leicht auch um des Friedlens willlen) befiirwor-

tete auch er einen jiidischen Staat nicht. In

Max Nettlaus >>Geschichte der Anarchie,
Bd.1« lesen wir:

“HeB hielt sich nicht lange auf dieser Hohe

[der philosophischen Gedankengfinge fiber

den kommunistischen Anarchismus, Anm.

S.P.]; ich nenne seine néichsten Schriften

nicht, weil ich jetzt nicht feststellcn kann, in-

wieweit schon in ihnen der Abstieg zum Vul-

gfirsozialismus stattfindet; er schrieb 1845 die

antianarchistische Broschiire »Die letzten

Philosophem gegen Max Stirner u.a..“

[NTERNfiTIONALES JOURNAL ZUR

LIBERTAREN KULTUR UND POLlTlK

Trafik 28: Libertére Tendenzen in Asien

Asien dréngt in die Welt: Industriepro-
dukte jedes Standards fiberschwemmen
die Mé’lrkte Europas und religiose Fana-
tiker versuchen, ihren heiligen Krieg
weltweit auszudehnen.

Die Volker Asiansjaber kempfen welcerhin

gegen den lnneren Faschlsmus und den au—

Beren Imperialismus.

TRAFIK zeigt die Moglichkeiten und

Schwierigkeiten der asiatischen Liberta-

rezn in lhrem Kampf fur Freiheit und

Selbstbestlmmung auf: Joseph Luden und

Ha Ki-Rak berlchten aus Israel und

Korea; Klaus Haag und Manuel Vermeer
schlldern die Traditionen und P’erspektl-
ven dies Anarchismus in China, Hongkong,
Korea und Japan; Geoffrey Ostergaard
verfolgt die Encwicklung des indischen

Anarchismus nach Gandhi; Ensane Azad

vergleicht den Hitler-Faschlsmus mit dem

religwsen Faschismus lm Iran; Christian
Slgrist spricht fiber den Frelheitskampf
des afghanischen und vletnameslschen
Volkes; George Woodcock glbt das Bel-
spiel elner Gegenseltlgen Hilfe auf 1n-
temationaler Ebene.

UND vier Libertére aus Asien reden nber
den Islam und ihr sozlales und politi-
sches Engagement in der BRD.

TRAFIK 23. 68 Seiten, 7 DM
Abonnement (5 Hefte): 30 DM

Liez‘erung gegen Vorkasse:
Fostgiro Essen 261345—436 (Peterson)

TRAFIK

Eduardstrafle 40, D-4330 Mulhelm l
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Und im Lexikon Linker Leitfiguren, Bil-

chergilde 1988, lesen wir im Artikel VOn Shlo—

mo Na’aman:

(Fur HeB) “kann der zentralisierende Staat

(BelQnungen von mir, S.P.) Gleichheit und,

Gemeinschaft einffihren, und auf ihn will

H615. bis zum Endstadium seines geschiehtlich

Eedmgten Absterbens nicht verzichten.“ Und

ET (H63) nimmt an der Seite von (Wilhelm)

Isl-ebknecht am Feldzug . . . gegen Bakunin
CI .“

.Von 1841 his 1848 ‘arlbeitete er zusammen

mit Karl Marx; spiiter hat er mit Lassalle Pro-

pagandaschriften herausgegeben, auch zwei

ctgene Broschfiren der Iassalleanischen Be—

Wegung.
Moses HeB hat nie ein Buch fiber den »Ju-

denstaam geschrieben, sondern ein Buch

»Rom und Jerusalem«, in dem er eine “neu—

cInterpretation verfalBt, néimlich daB patrioti—
SChe Juden in ihrer alten Heimat eine muster—

gultige Gemeinschaft errichten, die das Neue

Jerpsalem beispielhaft vorleben. Diese Ge-

rneinschaft wird auch das mosaische Gesetz

fur alle Juden modernisieren.“ (zit. aus

»HeB, Moses<<, Lexikon Linker Leitfiguren,

Buchergilde 1988). Eine Gemeinschaft al-

80, nicht einen Staat! Und weiterShlomo

Na’aman: “Die zionistische Bewegung hat

HFB als Vorliz'ufer eingestuft, obwohl dem

Wichtige Grfinde entgegenstehen, da er nie

das Leben in der Diaspora verurteilt hat. Er

hat die Ubersiedlung nach Palastina und die

KOnzentration von Juden dort als jiidische
Gemeinschaft mchr denn als Staat der Juden

gCWiinscht. Die Uberffihrung seiner Gebeine

nach Israel war eine Demonstration des Ju-

denstaates gegeniiber der Diaspora, aber im

SInnC des Zionismus, nicht von HeB.“

Eigentlich hatte es mich nicht gewundert,
wenn HeB doch ffir einen JudenSTAAT ein-

getreten ware, denn er war kein Anarchist,

sondern ein Sozialist. Wenn. er es aber trotz-

dem nicht getan hat, so gilt dies umso mehr

fiir einen Anarchisten. So hat sich der anar-

chistisehe Theoretiker Gustav Landauer fiir

die genossenschaftlichen landwirtschaftliehen

Strukturen (Kibbuzim) in Palastina interes-

siert und sie als solche befiirwortet, nie aber

die Notwendigkeit eines jiidischen Staates!

Das gleiche gilt natiirlich fiir alle Anarchi-

sten, die den >>Zionismus<< bejahten,
— das

war nicht der Zionismus im Sinne Herzls, das

war die Beffirwortung einer Zusammenkunft

von Menschen, die eine Gemeinschaft bilden

sollten, nicht einen Staat! Sonst waren sie

auch keine Anarchisten gewesen. ,

Zu den. Kibbuzim selbst: ihre Mitglieder
fiihrten (und fiihren) im irmeren, im engen

Rahmen des Kibb‘uz, eine freiheitliche, egali-

téire, kollektivistische Lebensform, (obwohl
die lLeiharbelt in ihren Fabriken immer zu-

nimmtl), aber im weiteren Rahmen beffir-

worteten und erstrebten sie einen Staat —

d.h. eine Herrschaftsorganisation —-, den sie

am Ende (Mai 1948) auch bekommen haben

und dem sie bis zum heutigen Tage Treue zol-

len und ihm bewulBt ergeben sind. So daB ihre

Liberalit'a't und Egalitat hier aufhort; in ihrem

StaatsbewuBtsein begehen auch sie in diesem

weiteren Rahmen Staatsschweinereien und -

verbrechen, z.B. als Soldaten.

Weiter geht’s mit Joseph Luden: “So Strom-

ten nach 1945 hunderttausende Juden aus Eu—

ropa und Arabien nach Israel . . .: der jiidi—
sche Humanismus mit seinen ausgepragt li—

bertar-sozialistischen und anarcho-syndikali-
stischen Tendenzen erlebte einen auBerge-

wohnlichen Aufschwung.“
Diese armen Mensehen nach 1945 waren

nicht “libertar-sozialistisch und anarcho-syn-

dikalistisch“ gepriigt, sondern zumeist Klein—

bfirger mit den normalen Berufen, wie sie sic

in Europas Stadten ausgettbt batten, und sie

waren bfirgerlich gepragt. Sie kamen nach

dem Holocaust nach Israel (damals noch Pa—

léistina) um dort zu leben und nicht “umdas

ode . Land Zu bebauen“, denn sogar nach

zionistis’cher Lesart war “das ode Land“ im

Jahre 1945 schon langst bebaut. Wer Geld ge-

nug hatte war nach seiner Ankunft in eine

Stadlt seiner Wahl gezogen; und die anderen,
'

die kein Geld hatten, wurdlen nolens volens

zu den Kibbuzim geschickt.

\
\
\

Weiter erzéihlt uns der Artikel fiber den “spa-
ter ermordeten Anarchisten und Anhanger
Tolstois, Josef Trumpeldor (1880-1920)“.

Josef Trumpeldor war bestimmt kein An-

archist, sondern das Gegenteil davon. Er

wurde in RuBland geboren und verlor als Sol-

dat im 1. Weltkrieg einen Arm. Dann immi-

grierte er nach Palastina und wurde zu einem

Idol, zu einer Heldenfigur der rechtsradika-

Ien Betarim (der “Betar“-Partei, angefiihrt
von Zeev Jabotinski und spater von Mena-

hem Begin, die sich nach der Staatsgn'indung
zu “Herut“ umbenannt hat). Er wurde des-

halb ihre Hleldenfigur, wcil er mit nur einer

Hand gegen die Araber in Tel Hai, Galilaa

gekampft hat und dort auch von Arabern er-

schossen wurde. In Tel Hai ist er auch begra-
ben und sein Grab wurde zu einer Art Wall-

fahrtsort der Rechtsradikalen. Auch salutier-

ten sie sich gegenseitig in bester Soldatenma-

nier mit dem Wort »Tel Hai!«. Diesen Josef

Trumpeldor als Anarchisten zu bezeichnen

und noch dazu als Anlhanger des zutiefst pazi—
fistisehen, religiosen Anarchisten Tolstoi ist

eine grofie Frechheit.

Und weiter heiBt es: “Das Ende des arabisch-

israelischen Konflikts wird wesentlich durch

den Chauvinismus der beiden Seiten er-

schwert.“

Da muB man unterscheiden: Die Palasti-

nenser wehren sich und kampfen, nicht wcil

sie chauvinistisch sind, sondern weil sie sich

von einer Besatzungs- und Unterdriickungs—

macht befreien wollen. Es ist mir schleier—

haft, wa‘rum der Begriff >>Befreiung<< ffir An-

archisten wie Joseph Luden und Peter Peter-

son in diesem Fall fremd ist. Schleierhaft ist

mir auch, warum es fiir Luden und die seinen

nicht moglich war und ist, wie er sagt, mit

Arabern Kontakte anzuknfipfen
— obwohl

das fiir Martin Buber nicht nur moglich war,

sondern er war bei ihnen sehr lbeliebt. Aber

vielleicht hat er nie von Martin Buber gehort?
—- O doeh, er erwahnt ihn sogar am Anfang

seiner Rede und seines Artikels, ohne jedoch
seine Beliebtheit bei den Arabern zu erwah-

nen.

Immerhin: Luden will die Staatsidlee auf

beiden Seiten abbauen. DaB er es auf Seiten

der Palistinenser tun will, das glaube ich ihm.

Aber auf der Seite der Israelis? Und wie? Et-

wa indem er »ihre militarischen Biirokratien

und Institutionen nicht angreifen<< will, um

sich .»als Israeli<< nicht >>verdachtig<< zu ma-

chen? (Israel hat bekanntlich viel Zuviel Waf—

fen, so daB sie an diktatorische Regime der

Dritten Welt exportiert werdlen.) Oder indem

er den israelischen Staat lobt und verherrlicht

als einen quasi-anarchistischen Staat?

Ja, es gibt viele Wunder auf dieser Welt.



DiskuSSl-OnfAmnvésltie-Debatte
“

Versuchiemer endgfliltigen
”

. ‘Verabschie‘dung 7

Von Gruppe {SiriStere'nde‘ ZW

Die Amnestiedisikussion wurde im letzten

Schwarzen Faden (Nr.27) mit zwci Beitréigen
fortgefiihrt. Einer der Beitriige kam von dcr
Linken Liste Frankfurt und [iihrte einigc, zu-

néchst sehr interessante, Anséitzc aus.

So wird die Berechtigung dcr Fordcrung
nach Amnestie abgelcitct aus dcm Recht auf

eine Wiedergutmachung, die die Linke inclin-
sive RAF gegenfiber dcm Staat geltend ma-.

chen konne. Und zwar auf dcm Hintergrund
der jahrelangen todlichcn Strategicn die die-

ser Staat gegenfiber eincr fundamentalen Op-
position verfolgte.

Der Problematik die in der Amnestiefor-

derung, durch die mégliche Stiirkung dcr Lc-

gitimitéit des Staatcs, steckt, konne durch ei-

ne breite oppositionelle Bewcgung entgcgen

gewirkt werden. AIS wciterer Hauptaspekt
wurde angeffihrt, die Chance sich dureh die

Amnestiediskussion die Geschichte der Lin-

ken wieder anzueignen. In dcm Sinn, daB dic

aus dcr Zerfallsphase der APO heraus ent-

wickelte Stadtguerillapraxis auch cine Rcak-

tion auf den Verlust der kollektiven und 2m-

tiautoritéiren Errungcnschaflcn darstellle, {fir

.

die man nicht einfach die Verantwortung ne-

gieren konne.

In diesem Zusammenhang wurde auch ci—

ne klare Abgrenzung zur distanzicrcnden

Haltung der GRUNEN gcgcm‘ibcr dcr linkcn

Geschichte vollzogen.
Der andere Beitmg versteht sich als einc

Zwischenbilanz einer >>dcutschcn Diskus—

sion« und reflckltieri die Enlwicklung dcr

Amnestiedebalte seit 1984. Die Bczcichnung
>>Zwischenbilanz<< in der Ubersehrift léiBt cr-

warten, daB dcr Autor mit cincr Fortffihrung
rechnet.

In der Hoffnung, daB es eine solche m'c/zr

gibl, geht es uns datum. zu zeigen, (1le die

Fordcrung naclh Amnestie von RAF-Leutcn/

von Ex RAF-Leutcn / von politischcn Gcfan-

genen / von der Gewalt abschworendcn poli-
tischen Gefangcnen (Zutreffcndes bittc an-

kreuzen) nun endgiiltig auf den Miill solltc!

Grundsatzlich ausklammern wollen wir die

Forderung nach Freiheit Iiir alle Gefangenen

und Intcrniertcn. Das schcint uns die Forde-

rung nach Revolution bzw. Anarchic, in an-

dercm Gcwand, zu sein. Diese ist zwar ab

und an mal wieder zu stellen, aber in der Am-

nestiedebatte gcht es um jede Menge aktuelie

politische Bezfige, die mit diescr Utopie
nichts gemein habcn.

Bei der Lektfire dcr Beitréige im SF fz'illt
zuerst die zynischc Begriindung auf, mit der,
der Einwand, daB bci einer Amnesticdiskus-

sion Vicllcicht erstmal die zu Amnesticrendcn

gefragt wcrdcn solllten, ob sic wolllen, vom

Tisch gewischt wcrdcn muBte. Wcil sie nicht

gefragt wurden, ob sic in den Knast wollten.
so die besteehcnde Logik, >>sowenig war die

Notwcndigkeit gegcbcn, dic Gcfangenen um

Erlaubnis zu fragen, da es ihnen sclbstvcr-
stiindlich freistchen wiirde. dicsen Aufcnt-

haltsort wicdcr aufzusuchem. Dicsc Haltung
driiekt gegcnfiber den Gcfangencn eincn rci-
nen Objekt-Bczug aus. Der Smut hat sic nicht

gerfagt, ob sic rein wollcn, also mfissen wir

sic ziuch nicht fragcn, ob sie mus wollcn.

Dicse chrcinstimmung in der Hcmnge-
hensweise von Stam und Amncsticdiskutie'
rcrn negicrt jedcsmal vollig dic politischc
Identitiit dcr Gcfangcncn. Diesc sitzcn seit
Jahrcn bzw. Jahrzchntcn im Knast; in vcr~

schiedenen Zeiten untcrschiedlich starkem

Vernichtungswillen untcrworfen. Dicscr Ver-

nichtungswille ziclt, mit Hilfc von Isolations-
tcchnikcn, in crstcr Linic ziuf die Brechung
dcr Iclentitiit. Konkrete Melliodcn in dicscin
Zusammenhang sind zum Bcispicl. (lie extre-
me Ausdl’inmmg van Sinnesreizcn, (limbsolu-
re NiC/itbeeinfluflburkcil (ler cinfuclmen. (li-
rekten Lebcnsumstiindc (Licht— mzrl Luftver—
l1iiltrzissc). Die damit bczwecklcn Resultate
sehen {1.21. so ans: Reduktimz tier Vic/fair won

Emotionen, Zersrdrung (ch Den/cans in zcirli-
Chen, wie in kausalmz Zusamnmilziinge;1,
Hervorrufen cities Gcfl‘ihls (lei? Ausgelicfcrm;
eins (lurch (lie Unausweichlichkcit der, his ins
klcinste besrinmuen, Realitiit.

All das, was ziuchrhalb des Knasts scine

Orienticrung durch dic Interaktion findet

(findcn kann), ist nicht zufiillig im Knast An»

griffsziel; kann doch cinc starkc Identitiit dic

Grundlage zum chrlcbcn hildcn. (Und
eben nichi der Grundkurs Marxistische Oko-
nomie oder der KaraIc—Schwurzgurt).

Daraus wird ersichtlich. daB cs noch vicl

weniger ails auBerhalb dcr Knnstmaucrn cine

Aufspaltung dcr Identitiit in cine privalc und

politische gebcn darf. Sonst ist mun schon

zwangsgespalten‘ vcrurtcilt zum chcgalcn
oder zur Kampfmaschinc.

Nehmen wir jetzt mnl dic liypolhctischc Si-
tuation an, in der einc Amnestic fiber dic
Identitéit der Gefangcncn hinwcg, gcgcn i11-
ren Willen, umgesetzt wird. Lind mun ihncn
auf ihre Einwfindc Iiin. die pmzigc Antwort

gibftz >Wenn es cuch niclit paBt. dann gcht
half: wieder rein.< dzmn kann mzm vicllcicht

.mpfinden, wie zynisch und ignorant dicSC

Haltungist.
Wenn es so >>natiirlich« isl, dnB RAF-Ge-

fangene nichts von eincr Amnestic haltcn und
es sich insofern um >>cincn rhclorischcn Ein—

wand<< handclt, wcnn angcmcrkt wird. (W5
SlCh die Betroffencn crstmal dnzu iiuBcrn

mfifiten. dann konncn wir zwar einc Vcr-

zweiflnng fiber die scil JHIH‘CI] andztucrndc

Sprachhfilsenproduklion der Amiimp-Fl'nk-
[ion verstchen. konncn jcdocli keinc Bcrccli-

tigumg schen ein stantlichcs Objcktvcrhiiltnis
zu reproduzieren.

Noch viel wcnigcr kiinncn wir ukchlic-
ren. wie die Argumcmc von zwcicn. die kci—
ne Ausstcigcrkarricrc hinlcr sicli huhcn
(Reinders um! Frilzxt'li) und zudcm nus dcm
anist herzius klzirc. politischc Positioncn in
die Debattc einbringcn. im Ruhmcn dcr
)Zwischenbilunz< abscrvicrl wcl'dcn. Dm‘l
wird. an Hand dcr Zuspilzung ihrcr ArgU-
mentation, der uusfiihrlichc Bcitrug dcr bei—
den, (wie er auch in (Icr m: vom 4. l2.87 Zu Ic—
sen war) als unrcalislisch und zihgchohcn dif-
famiert. Wir halten cs fiir zingchrachlcr sich

a.uf Reinders und Fritzsch cinzulnsscn. 2115
Sich spaitenwcise mit Aust. SI’IEGEL.
STERN und den GRUNEN uuscinnmicrzu-
setzen, auch weil dicsc Auscinnndcrselzull-
gen dann zu einem grofwcn Tcil [ibcrl'lfis

'
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werden.

Darum wird das gelegentlich aufgegriffen
und im folgenden gegen einige der grundle- -

genden Argumente, aueh
der Linken Liste

gewandt.

Relativ einfaeh sind die Interessen derer zu

durchschauen, die eine Amnestie fijr Ausstei-

‘gEr, wie es ncudeutsch heiBl, fordem/unter—

stiitzen. Die Stichworte fiir diesen >>Kotau vor

Ller Macht« lauten: Feindbilder abbauen, ver-
,

hiirtete Fro'nten aufweichen, Geste der Ver—

sohnung. Zentrale Forderung an die Delin-

quenten: Absage an die Gewalt. D313 der po-

litische Offenbarungseid ohne Verrat ehema-

liger Genossen oder aber mindestens der po—

litisehen Idee (und das mediengerecht) nicht

geniigt. hat das Boock-Verfahren gezeigt.
Gcfordert ist der Nacnweis, daB die Bre-

chung der — isolationsgefolterten
— Identitéit

stattgelunden hat und das Vollzugsziel somit

vorzcitig erreicht wurde; daher der Entlas-

sungnuch niehts mehr im Wege steht. Die Be-

weislast liegt bcim Delinquenten.

Etwas sehwieriger wird die Diskussion um die

Forderung naeh Amnestie fiir Angehorige
der RAF bzw. Amnestie ffir alle politischen
Gefangenen. Wobei bei der zweiten Formu-

lierung immer hiibseh der Deckel auf der Fra-

ge bleibt, wer politiseher Gefangener ist, und

wer bestimmt, wer politiseher Gefangener
ist.

Nicht gerade von der Kenntnis der Aus-

einandersetzung um diese Begriffliehkeit

zeugt es. wenn seitens des bilanzierenden

Beitrags. auf den Einwand (von Reinders/

Fritzseh), daB diese noch nie sehr gute Unter-

scheidung der Gefangenen. sich nicht dutch

das Besrrcben auszeiehnet. BewuBusein fiir

Klassensolidaritiit zu sehaffen. entgegnet
wird. sic hiilten verlLannt. >>da13 sie im Unter-

schied zum normalen Gefangenen deshalb

silzen. weil sic poli1isch motivierte Srraftaten

begangcn haben<<.

Relaliv klar war mal. daB es nicht darum

geln Llie untcrschicdlichen Motive und Wege
in den anist zu ncgieren. dalli der Knmpl ge-

gen Kniiste aber kein teilbarer ist. will man

11113111 die Wertsctzung der Gesellsehaft repro-

duzieren. Das heiBt: Kz'impft jemand im

Knasi 11111 seine Identitiit. seine Freiheit in So~

lidariliit. was bedeutet. nichl auf Kosten an-

Llcrer Knackis. dann hat niemand das Reeht

seine Straf1a1 mit Llcr >poli1ischen Straftat< ei-

11es Linken aufzurcehnen. um damit eine Be-

reehligung/Rcihenfolge 7.11 klassifiziercn.

Ncu war 1111' um i111 Rahmen der Forderung:
Amnestie liir Angehiirige der RAF. die Wen-

dung Ller LiLi: >>A1nncstie als Wicdergurma-

C111111g<<_ Ausgehend von der Berechtigung
>>Ller Linkcn. cinschlicBlich der RAF-Gefan-

gL‘nen . . . vom bundesdcutschen Staat cine

Wicdcrgut111ac11u11g . 211 verlangemL fol-

gen Ller Autor. dull wenn Ls schon keine

Entschéidigung gcbcn 11211111. man eine Ab-

kehr \on iLnLr »1L'1dliL11c11StratLgiL‘liiitte.
schon lange Lrwaran ké1111e11<<. Etwas weitLr

lolgt 11211111 allerdings (loch: »Aber was kann

111L1115Ll1onL1wL111Ljn. . .‘.’<<

.111. man 11111111 tatsiichlich niehts er—warten.

V011 Lliescr anscheinend nieht 01'1 genug zu

Wiederliolendcn Banalitiil. (laB bcim Warten

IliL‘hIs passion eimnal abgLsehen. VLrbirgt
siLh'1111 Begriff LlL‘r WieLlcrgutlnachung cine.

‘011 1121117. andcren GcsdzmiiBigkcitcn gcspei-
SIC Dynamik. Wiedcrgutmdchung. ein Be-

L‘Illl Llcr nLiLh den Weltkricgen Konjunktur
lu111e.suggeriert eine Ziisur. einen Einschnitt

in die Gesehiehte. Irgendelne Situation hat

sieh bereinigt,'ein Krieg ist beendet. Nun ge-

hen die Beteiligten daran einige Ungerechtig—
keiren aufzuwiegen.

Dieses Bild 15131 véllig auBer aeht, dalB es

diese Unterbrechung, diesen Einschnitt auf

der Seite der staatlichen Repression gegen

Widerstéindische niclht gibt. Im Gegenteil, es

gibr eine kontinuierliehe Weiterentwicklung
der tédliehen Strategic auf juristischem, mili-

térisehem 11nd politischem Gebiet.

Gerade1m Bezug auf die Guerilla ist die

jiingere Repressionsgesehiehte vol] von im—

mer neuen Konstruktionen, um die Leute

fiberhaupt noch verknacken 211 konnen

(Bsp.: Es ist schon liinger nicht mehr ndtig.
jemand eine Tatbeteiligung an einer konkre-

ten Straftat nachzuweisen, einstmails ein Eek-

pfeiler des Strafrechts. Konstrukt: gesamt

RAF). Die Frage der Amnest’ie. der Gnade

(vor Recht) zu stellen. in einer Zeit. wo das

ganz alltéigliche Recht einer kapitalistischen
Gesellsehaft, die sich demokratisch nennt,

pausenlos gebeugt werden muB, um fiber-

hauptmit der Abschreekung naehzukomrnen,
erseheint zumindest grotesk.
». deshalb fordern wir ersteinrnal unser

Reeht. Auf ihre Gnade sind wir dann nicht

mehr angewiesem. (Reinders/Fritzsch)
Was eine absurde Taktik ist das,

die dem Gegner seine permanenten
Reehtsbriiclhe verschleiern hilft, in-

dem sich auf eine humanistiseh ange-
hauehte Amnesliedebatte einlfiBt.

Derweil werden munter neue Leute aus ande-
ren Spektren (Genteehnologie, Autonome)
kriminalisiert. mill nieht minder fragwfirdigen
Gesetzesauslegungen.

Auch da sitzen Leute im Knast. die, wiir—

den sie ihr Recht bekommen. liingst wieder

drauBen wéiren.

Natijrlich wird das Reeht gebeugt. wenn es

notig ist. 11nd zusiitzlich werden nach und

naeh die Gesetze der aktuellen Rechrsspre-
Chung angepafit (Erweiterung des § 129. im-

mer wieder). Aber man muJB sieh doch nieht

gleichzeitig was von Versénnung und Dees-

kalierung auf’s 0hr driicken lassen und das

dann noch forcieren 11nd als offensive Politik

verkaufen. Naeh der Logik fordem wir in 5

Jahren Amnestie fiir die Leute aus der.Start-

bahnbewegung als Wiedergutmachung fijr

jahrelanges Unrecht im Wald. Und lassen sie

jetzt erstmal ohne grofie Gegenwehr drin.

Ganz unter den Tiseh fallen bei der LiLi.

dureh den Blick aul die RAF. bzw. ihr Schei-

tern und den Zusammenhang der Wiedergut-
maehung. siimtliche anderen Anséitze. die

zum Teil zeillich parallel und inhaltlieh unter-

schiedlich entwiekelt wurden (2. 111121). An-

siitze aber auch. die aus den Erfahrlungen der

7(ler .lahre bereits Konsequenzen zogen

(RZ). oder die vollig andere Schwerpunkte'
setzten (Hiiuserkampf der Siler. Gorleben

usw.). In diesem Kontext fehlt es zwar an ge-

nauen Auseinandersetzungen mii dieser Ge-

schichte 1111c! ihren Folgen. nicln jedoeh an

der Kontinuitiit selhst.

Die einzigen. die wirklich eine Zéisur voll-

Zogen haben und mit einem daclureh gepriig—
ten Weltbild Politik machen. sind jene Krei-

se. die sieh 77/78 von einer radikalen Ableh-

111mg des Staates weg. zu einer parlamentari-
sehen Politik und zu einem verstiirkten Ver-

kauf alternativer Dienstleistungen hinge-
wandt haben. Fiir sie isl der Begriff stimmig.
sie zogen einen SchluBstrich unrer ihre Ver»

gangenheit.
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Das irritierende ist. daB dieser Mechanis-

mus genau benannt wurde. »Gerade die Ge-

nosse'n aus der Sponti~Metropole suchten

dann spiiter ihre revolutionéren Jugendwiin-
sche mit grfiner Realpolitik zu sublimieren

. . . Ihre Bewfiltigung der Vergangenheit
wird so zum Instrument eines gesehichtsklit—
ternden Pragmatismus, in dem die einstigen
Niederlagen . . . nun zur avantgardistischen
Klugheit funktional uminterpretiert werden.«

Niehtsdestotrotz prigt die LiLi einen Begriff,
der nut in dieser Tradition eine Berechtigung
hat.

Es kann uns heute nieht um Wiedergutma-
Chung gehen. Die Kontinuit‘zit von Unter-

driickung und Lebensraumzerstérung, von

volkermord und Krieg ist in den IetztenZO

Jahren nicht einma] ansatzweise angeknaekst
'

warden, und sie wird fortgefiihrt. Die von

uns, die heute im Knast sitzen. haben in un-

spendet, durch die Unterstellung, daB Huma-
nitét vorhianden sei.

.

Die tatséichlichen Bewegungen der Linken
sind schwach. Wenn sie stérker wéiren, gfibe
es auch'einen etwas anderen Ansatz fiir eine

Amnestieforderung. Die oben benannte

grundsfitzliche Problematik bliebe jedoch be-

stehen. Um Amnestie, die tatsfichliche Frei-

lassung von Lenten, als politischen Sieg ge-

gen die Interess‘en des Staates nach Befrie-

dung und Loyalitéit durchzusetzen, bedarf es

eines mittleren Zusammenbruchs des Mas-

senkonsens, der diese Gesellschaft tr'algt. Da
damit demniichst nieht zu rechnen ist, son-

dern hoehstens mit Irritation und Unbeha-

gen. hervorgerufen durch eine ho‘here Fre-

quenz von Nadelstichen, an dieser Steile

Anochmal, der nicht mehr ganz neue Vorschlag
dem richtungsweisenden Kampf um die

SchlieBung der Iso-Trakte, gegen Iso-Haftibe-

Ben batten, dann verlangt das uns kein Eingc—
stfindnis ab, taten sie es auf dem Hintcrgrund
gemeinsamer Erfahrungen.

Ihre Leben stehen auch nicht im Legitima-
tionszwang gegem’iber einer Situation, in der

ich, im warmen Sessel sitzend, die Geschichte
an mi: vorfiberstreifen lasse. Anders ausgc-
dri’ickt: Wir konnen heutc nieht behaupt‘en
das gefunden zu haben. was _sie damals zwci-
fellos ffir sich auch suchten, kollcktive Per-

spektiven in einem widerstéindisehen Dascin.

Séimtliche andercn Richtungen. die aus

dem Zerfall der 68er Bewegung heraus eingc-
schlagen wurden, scheiterten, gcmcsscn an

ihren Anspriichen, ebcnso (K-Gruppen. In-

stitutionsmaschierer, religiose Ansfitze . . .).
Im Scheitern jener wurden, wesentlich un-

spektakuléirer, zum Tcil systemkonformc P0-

sitionen eingenommen, die den aufkommcn-
den Reformismus stabilisiertcn. Eine Ent-

terschiedlichen Zeiten verschiedene Wege
ausprobiert. Wir sollten weitere chc su-

chen, dabei Saekgassen als solche benennen

und aus gemachten Fehlern ein paar Lehren

ziehen. Vor allem solltcn wir denen im Knast

die Moglichkeit geben, sich in eincr Kontinui-

tiit des Widerstands wiederzufindcn. statt ih-

nen zu suggerieren, daB die Saehc jctzt ma] zu

einem endgiiltigen AbschluB gefiihrt wcrdcn

miiBte, weil sichdie Suchc nach praktischcn,
radikalen Ansfitzen irgendwie erledigt hat.

Als hiitten wir inzwischen den echten Stein

der Weisen gefunden. Riehtig, mit Amnestie

hat das dann nichts mehr zu tun. Aber wie

auch? Es ist leicht zu schreiben: >Amnestie

war in dcr Regel ein (Macht-)Mittcl cine op-

positionelle Bewegung zu befrieden, Massen-

loyalitiit wieder herzustellen. - So 5011 es

diesmal aber nicht sein. Diesmal muB sie »mit

einem cmpfindlichen Legitimationsentzug
einhergehem ((LiLi).

Wie soil das gehen, wenn schon die Tcil-

nahme an der Debatte aktuelle Untcrdriik-

kung verschleiern hilft und Legitimation

dingungen genercll, ganz pragmatisch ein

Pléitzchcn innerhalb der existierenden Bewe-

gungcn cinzuriiumen.

Aueh der Punkt: >>Amnestie als Aneig-
nung eigener Gcschichte<< rfickt nieht die Ge~

fangcnen in den Mittclpunkt der Debatte. Es
taucht auf, das >>Eingestéindnis, (1218 CS da-
mals, am Ende dcr 60er Jahrcm die gcmein-
same Sache<< gcwcsen sci, aus der heraus

>>einige Genossen den Weg in den Untcr-

grund wiihiltcn<< (LiLi).
Wir meinen es bcdarf keines >>Eingestiind-

nisses<< etwas als cine gcmcinsame Sache zu

betrachtcn, aus der heraus zu dieser Zeit ein
Versuch cine Berechtigung hatte. Seine Fort-

fiihrung (Fixierung auf ML-Befreiungsmo-
deile) fiihrte in die Sackgasse.

Es degradierl die damzilige Entseheidung
zum bewaffneten Kampf nichl zu einer fal-
schcn, wcil im Riickblick crsichtlich wird, wie

probiematisch die Weiterfiihrung wurde.
Wenn sich Cinzelnc zluf Grund ihres Mensch-
seins (ihrer Analyscn, Wi'msehe. Angste.
Projektionen etc.) zu diesem Weg entsehlo-

wicklung. die seitens ciner radikulcn Li'nkCn
—

geht es denn um Aufzirbcitung der 00'
schichte — ebenfalls zu analysicrcn und schiir—
fer zu kritisieren wfire.

»Die Entseheidung fiir die Beamtenlauf—

bahn oder fiir danUntergrund. fiir die The-

rapie oder fiir die Kaderorganismimi \vurdc
im damaligen Endzcitgefiihl 0ft zul‘iillig gC‘

troflfen.« (LiLi) — Mal abgesehen dzwon. (1:13
Wll‘ den Gehalt dicscr Aussuge [fir lcicht

Counter-gepréigt hultcn. dokumenliert (“0

Gieiehsetzung der Moglichkcitcn im Riick—

biick eher dlie verbrcitctc Haltung dcr lcgaicn
Lmken, die mit Radikzilitiit (im Sinne von In—
halten und personlichcr Konsequcnz) ofmmls
nut gespielt hat. Diesc Belicbigkcit alaer aucli

denen untersteilte. die ilire Schrilte unzufz'il—

Jig und ernsthaft vollzogen. Und wenn schon
dle mogliche Entwicklung von dcr Revoltc
zur Beamtenlaufbahn dingnmtizicrt wird.
dann wfire in diesem Zusmnmenhang dus (C(—
was selhstquiilerisch klingendc) Eingcsléind-
ms der gemeinsamen Wurzcln zingcln‘nehtcr.

Eine Amnestiefordcrung aul’ der Basis ci-
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nes dumpfen Verantwortungsgeffihls, auf

Grund der damaligen >>gemeinsamen Sache<<

ist fiberfliissig. In ihm driickt sich nur ,die

Hoffnung auf eine endgfiltige Reinigung des

Gewissens aus.

Gegen die Amnestie als Aneignung von

Geschichte setzen wir die Entwicklung neuer

Widerstandsformen unter Beriicksichtigung
der Geschichte. Geschichte der Nichtanpas—

Sling, des Nichtbeamtentums und des Ver-

suchs das eigene Leben dagegen zu setzen,

mit alien Risiken. Das ist fraglos schwieriger7
instrumentalisiert aber nicht ein weiteres Mal

Leute im Knast und deren Geschichte zur

Desodorierung der eigenen Perspektivlosig-
kcit. -

Jetzt zurfick zu den jiingeren Ereignissen,
als da wéiren, als Spielart der Amnestiedebat-

1e, die Gesprfichsangebote von Vollmer und

Co. Auf dem Programm steht die >>Er6ffnung

Auch hier der groBe Umbruch, aber keine

Denunziation der Kontinuitét‘ und Foirtent-

wicklung des Knastapparats. Und diese ver~

bohrten Holzkfippe im Knast erkennen nicht-

mal ihre einmalige Chance. Stattdessen sezie-

ren sie die Rolle und Funktion der GRUNEN
in der Landschaft und im Repressionszusam-
menhang und setzen auf erm’ichternde Art .

und Weise die flotte Phraseologie der GRU-
NEN in Bezug zur Knastrealitét: »Alles was

'

die GRUPNEN damit erreichen kénnen, ist,-
Bestandteil des Knasts zu werden, weil sie

den InformationsfluB in den Knast rein und

auch raus mitkontrollieren<<' (Reinders/
Fritzsch).

Nun nochmal Frau Vollmer: »Eine politi-
sche Lésung im Jahre ’88 kann nicht im Ge-

heimen . . . vorangetrieben werden. Sie muB

auf dem offenen Tisch der Republik ausge-
handelt werden<<. — Der steht wiederum in

. . .

.\

Nun, natiirlich war es so auch wieder nicht

gemeint.

Hoffentlich istjetzt klarer, daB fiber die-

se plétzliche Gespriichsbereitschaft
nur die Altlasten entsorgt werden

sollten. Propagandistisch breitgetre-
tene Angebote stehen ganz unschul»

dig neben knallharten Kriminalisie-

rungsschiiben.
Dort, wo vermeintlich die gesellschaftlichc

Sprengkraft und Aktualitfit raus ist, kann

s‘chon mal das Dialogmfitzchen aufgezogen
werden, natiirlich mit dem Interesse den ietz—
ten Rest der politischen Biographien zu psy-

chologisieren; dort aber, wo es um die wichti-

ge Durchsertzung aktueller gesellschaftlicher
Neuformierungen geht, wird gandenlos abge-
réiumt. Ein Schlaumeier, der da diagnosti-
ziert, daB das gar nicht so widerspriichlich ist.

cines gcscilschnftlichen Dialogs<<. Ein Euphe-
mismus (sprachlichc Vcrhiillung), betrachtet

mzm die Tcilnnhmebedingungen der einen

Scitc mal genuuer.
». . . Was sol] ein >offener< Dialog mit aus-

gewiihltcn Lenten, hinter verschloBenen Tii-
rCn, wo cs Dutzenden von Gefangenen sent
Jaln‘cn niche mehr miiglich war, auch nur em

unilbcrwachtes Wort mit Freunden Oder Ver-

Wnndtcn zu wcchscln<<. In der Tat scheint die,

Von Reinders und Fritzsch beschriebene, all-

tiigliche Erfnhrung dcr Iso-Haft hinter dem

honorcn >Angebot< verschwunden zu sein.

Faktisch bedeutct das die Anerkennung

d_Cr Haftbedingungen, ist doch der Charakter

”Der Ausnnhmeerscheinung des >Angebots<
. 0l‘fcnsichtlich. SchlieBlich fordert niemand

(THCHC Dialoge, unzenSierte Kommunika—

“Onsméglichkeiten mit wem auch immer, fiir

allc Knackis. Ganz im Gegenteil: Nur hier,

nuf heute aus aktuellem AnlaB. wir bewei-

sen, (1le nach »15 Jahren Wahnsinn immer

mch Lésungen méglich sind« (Vollmer).

Stammheim Oder Plétzensee Oder einem éihn-

lich exquisiten Ort.

»Wir sind zur Diskussion bereit, aber 6f-

fentlich, und ohne die Vorauswahl durch den

Verfassungsschutz. Wenn die ganz Besorgten
es so ehrlich meinen mit dem Diang. dann

ki‘mnen sie ihn auch mit uns um 20.15 Uhr im

1. Programm fiihren<< (Reinders/Fritzsch).
Das gfibe einen SpaB.
Ein groBer Haibkreis. Auf der einen Seite,
die seit '75 im Knast sitzenden Anhénger des

2. Juni. Drumherum mehrere kompetente

Gesprficlhspartner in Sachen Militamz, vie]-

leicht von der Roten Zora. Zusammen in die

Geschichtsanaiyse vertieft. Auf der anderen

Seite diskutieren Graswurzler mit AK W—Geg-
nerlrmen die Schwéichen des autonomen Poli-

tikverstéindnisses in Zeiten der Repression.
Immer wieder energische Nachfragen des in-

teressierten Publikums, das zudem n'n'ichtig
auf Selbstkritik seitens der Guerillavertreter

dréingt. Ab und zu eingeblendet. daB sich die

nachfolgenden Sendungen etwas verzégern

Lassen wir uns auf diesen Dualismus ein.

und sei es nur in der Form, daB wir, ganz clc-

ver die Gesprfichsangebote nutzen (>ich seh

die Absicht, aber das kann man ja umgchem)
und gieichzeitig die Repression benenncn;
was his heute allerdin‘gs noch niemand macht,
haben wir trotzdem die biirgerliche Dnrstel-

lungsweise der jiingeren Geschichte bereits

akzeptiert. Dann sehen anch wir hintcr dcn

Knastmauem nicht mehr die Menschen 11nd

ihre: Kéimpfe. sondem nur noeh Fossile,'
Uberbleibsel eines fiberwundenen Jahr-

zehnt‘s. daB ein wenig ruppig war; fiber des-

sen Folgen >wir allee doch auch mal wegkom-
men miissen. Dann diskutieren wir Anséitze
von Militanz/Guerilla und ihr Scheitern nicht
mehr unter der Prémisse einer Suche nach

grundsétzlich antistaatlichen Perspektiven,
so‘ndern wir ordnen unsere eigene Geschichte-

staatsloyalen Kategorien unter.

Es gibt keinen Grund mit irgendeinem Organ
des Staates Oder der herrschendlen Kultur
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fiber ‘77, fiber RAF/2. Juni oder >>Terroris—

mus<< fiberhaupt zu diskutieren. Die Ausein-

andersetzung darfiber sollte man mit Men-

schen ffihren. denen ebenfalls an radikaler

Umwfilzung gelegen ist. Es gibt auch keinen

Grund mit Organen des Staates fiber Repres-
sion zu diskutieren. Es ist ein Wesenszug und

keine Fehlprogrammierung dieses Gebildes,
daB es sich mit Hilfe. der daffir gesehaffene-
nen Institutionen unliebsamer, praktisch um-

gesetztcr. Kritik emledigt. Es ist richtig, Re-

pression zu demaskieren und ihre Funktion

und Wirkungsweise aufzuzcigen. Allerhoeh-

ste Zeit ist es. die eigenen Anallysen um die

Verschéirfung der Methoden ernst zu neh-

men. in dem Sinn, daB sie nicht immer nur

zum Beklagen der Zustiindc und zur Propag-
anda benutzt werden. sondern, daB man sich'

tatsfichlichpraktisch und konkret auf sire be-

zieht.

So manches erstaunte Gesieht, so manch

naive Frage im Rhcin—Main-Gebiet héitte es

nicht gegeben, wfiren die eigenen Wortc um

die Erweiterung des § 129 wirklich ernst ge-
nommen worden. Aber offensichtlieh ist der

bedrolhliehe Gehalt der Erkenntnisse nicht in
das eigene Ailtagsverhalten und in die Dis-

kussionspraxis der Gruppen eingeflossen.
Wenn nun endlieh dem Lctzten kiargcwor-
den ist. daB die zwei Erschossenen der Ania/3
der Repression waren und nicht der Grzth
dann hért vielleicht endlieh das Gejammer
auf. daB alies so plotzlich kam Lind so schneil

ging.
Es ist wiehtig. und wenn es mit mchr Phan-

tasie gesehfihe, wéire es noch bcsser, Ermin-

lungspraktiken, Vcrhormethoden und I-Iaft-

bedingungen zu denunzieren. Innerhalb dcr

Gruppcn und Zusammenhiinge jedoeh muB
sieh cine realistische Siehtwcise dessen‘ was
neben den spezifischen Themen, ziueh »Ar<

beitsgrundlage<< ist‘ durchsctzen. Auseinzm—

dcrsetzung heiBt dann. die rezile Niihe der

Kriminalisierung zu reflekticren. die emotio-
nalen Schwierigkeiten jedes einzelncn bei der

Vorstellung von Vernehmung/Verhaftung
auszutausehgen und daran Uberlegungen zu

knfipfen. bevor der Staatsschutz das tut, wo-

ffir er nun ma] da ist.

In der Konsequenz heiBt das: Die Knastar-
beit den >Spezialistcn< der Knastgruppen Wie-
der aus der Hand nehmen und zurfiek in die

polirisehen Zusammenhiingc. versehieden-
ster Zielrichtung, damit! Nur wenn in Zu-
kunft die personliehe Auseinundersetzung
mit Repression zur Grundlage unserer politi-
sehen Kultur gehort und in den Zusammcn-
héingen am Randc cine Daucrpriisenz hat,
wird Knast nieht mchr das Tabulhema sein,
das es in den letzten Jahren war. Dann wird
vielleicht auch das zykiiseh wiedcrkehrende.

.widerliche Ritual der moralisch eingcklaglen
Solidziritiit gegenfiber schwcigcnden Plenen
der Vergangenheit angchoren.

Dann wird es cher moglich sein, Men-

sehen, die ffir Jahre im Knast versehwinden,
Unterstfitzung und Hilfe zu geben. als auch
Leuten diescn Iangen Aufenthalt durch polie
tischen Druek zu ersparen. Druck. der von

Bewegungen leiehter aufzubauen ist, wenn es

sie nicht vollig aus der Bahn wirft, dziB sie
plotzlich »dran« sind; wo poiitisehe Gegcn—
wehr moglieh ist, weil nicmand mit Aussagen
bei den Bulien den Konstruktcn noch Nah-

rung gibt.
Darin werden auch keine, aus dem Ab~

stand und dem sehlcchten Gewissen gcbore-
nen Amnestiedebalten mehr geffihrt werden
mfissen. Lctztendlieh bringt die Verbreitung
der Diskussion um Repression und Knast. ne-

ben dem Ende der Naivitz‘it endlich aueh
mehr Vielfalt und Ideen wic sicii auf Leute im
Knast bezogen werden kann. Es lag nicht an

der Bornicrtheit cinzclner. did?) wenig neue

Aktionsformen uusprobiert wurden, sondern
darzm. daB dcr anlst drauBen. zlls Thoma.
genuu der Isolation unterlng, der die Men-
schen drinnen ausgcsetzt wziren.

Diesc Tabuisierung nieht meiir zuzulzissen.
weil sie auf vielen Ebenen ziemlieh kalaslro-
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zur ngeder-Allndcht im zotitzor ,

ihrer tthniSc/ze Reproduzzeroorkeit
.

. 5 Von Teiien der ehem. Ber/inerGruppe LAVA
I

'

Inhaltlich nick! einven'standen zeigten sick 4

ehemalige Mitgliedet der Gruppe LAVA mi!

der'in SF-27 wiederaufgegrifl’enen Arbeils-

Debatte, die van dieser Gruppe im Diskus-
sionsrahmen des IFLI initiiert warden war.

.

'

Der Versuch die Thesen fiir die Diskussion
inn >Klasse< ode: >Alltag< = >Widerslnnd-

sperspektivem zu' verwerten, stiell genauso ‘

auf Ablelmung wie das Herstellen eines anar-

thistischen (anarcho-syndikalistischen) Kon-

texts. Wir gehen gem zu, daB Wil‘ den »Wa-
‘

rencharakten aufgnmd der flagestellnng in C

SF-Z‘Z vemachlfissigt haben (was nick! heiflt,
.

A

Adan er in anderen SF—Eeim‘igen enthalten war

and ist), schen jedoch nicht ein, alle herbei- ‘-

7

theoretisierten Vorwiirfe/Belehmhg’en bier

wiederzugeben, weil sie unserer Ansicht nach'

den Posifionen im SF-27 nicht wid‘ersprechen I

sondern (fiese LT. wortgleich wiederholen.
'

Wir heschrfinken uns deshalb auf den nicht-

polemischen Teil nnd diejenigen ‘Passagen,
die nus >neu< und/odew den‘»Warenaspekt«
herauszuhelben scheinen‘. Interessant — aber

unserer Ansicht nach zu Inn-z ausgefiihrt -— is!

die Zuriicknahme einer zentralen These
°i durch die Autorlnnen.

m
sl-red.

In eincr der so typisch fuBkalten Berliner La—

denwohnungen traf slch cin Teil der Ex-LA-

VA zu emeuter >>Konstrukltion von Situatio-

Il£3n<<1

»Wenn man die Vorstellung der Revolution

selbst aufgibt,
was bleibt dann, nur Widerstand?

Nicht nur Widerstand.

Def Begriff des Widerstands unterstellt Passi-
‘

vitiz't,

eine rein defensive Haltung.
Ma" Mufl Widerstand leisfen und rebellieren.

Aber wie, ich wetfl es nicht. . .«

(Interview mit B.H. Levy,
in: POLITIKON 1978)

1“ den einleitenden Worten zum Artikel
”AM der Suche nach Orten des Widerstands<<

(S_F'27)‘ sagt Wolfgang Hang, daB »der Blick-

Elm“?! (der LAVA-Thesen) veriindert und

.‘eSe 86lbst entschérfm worden sind. Hier

cg! Schon die Ursache des Scheiterns in sich

seletbegrfindet. (. . .) -

e_Iln die Automation als Ergebnis des

“flfllktes von Lo‘Jhnarbeit und Kapital kon-

sequent fortgeschrieben wird, so stiirzt sie die

biirgerliche Gesellschaft in einen fatalen Wi-

derspruch. Dessen Ausdruck sind die Ent-

wicklung der Produktivkréifte, sowoh] Auto-

mation und Rationalisierung in der Stahlin-

dustrie wie auch die sogenannte Absatzkrise

auf dem Stahlmarkt, die durch Ersatzstoffe

und Recycling die Nachfrage weltweit sinken

1513i. Menschliche Arbeitskrafit wird also in

diesem ProduktionsprozeB fortschreitend

fiberflfisslg. Zugleich ab‘er muB die Bourgeoi-
sie »dje Arbeit als Ware und als einzigen Ge-

burtsort der Ware erhaltem2

Aus dieser Notwendigkeit herans erklfirt

sich die determinierende Rolle der Okono-

mie, odexr genauer: die Gesellschaft der Ware.

Auf der Ebene der materiellen Existenz be-

deutet ffir die Kollegen in Rheinhausen die

Stillegung den Ruin durch Erwerbslosigkeit,
d.h. durch die gesellschaftliche Dominanz

der Okonomie und speziell die Lohnarbeit als

zentrales Instrument darin. Dies‘es realexistie-

rende Heirschaftsverhfiltnis setzt sich als

Ideologie fort und wird nicht [1111‘ von der Pra-

xis der Kapitalseite, sondern auch von ihren

willigen Nachbetern in Schulen, Kitchen und

Gewerkschaftsetagen pfOklamiert. So ist es

nur folgerichtig, wenn die Kollegen in Rhein—

hausen ihren Kampf, der zunéichst 6kono-

misch begrfindet ist, mit Parolen wie >>Arbei1
ist Leben<< verbrémen. Sie fordern einen Zu-

sammenhang ein, der zwar anachronistisch

ist, weil er sich im Widerspruch zur Entwick-

lung der Produktivkréifte befindet, aber in der

praktischen Auseinandersetzung stehen sie
damit im Konflikt mit den Interessen des Ka-

pitals. Der Krupp~Anfsichtsrat hat die Zei-
chen der Zeit durchaus richtig erkannt und

betreibt die Trennung von Produktion —

weitgehend ohne menschllche Arbeitskraft —

nnd Okonomie, also dc: gewaltsamen Unter—

werfnng der Klasse unter das Diktat der Wa-
re vermittels der Lohnarbeit. (. . .)
Die Prozesse gesellschaftlicher Verfinderun-
gen, die Transformation der Gesellschaft, be-
findlen sich fiberall, und lassen sich nicht auf .

einen Punkt reduzieren. Das von uns gefor-
derfie Aufbrechen Gkonomischer Determi-
nanten heiBt nicht den Produktionssektor
vollig zu ignorieren.

Das sich leider noch nicht e'manzipiert ha-
bende Individuum muB sich in generalisierter
Weiss den gesellschaftlichen AuseinanderSet-

zung stellen kdnnen!



Der klassische Widersprueh menschlicher

Existenz verlauft zwischen Individuum und

Gesellsehaft. Betrachten wir diese Katego-
rien -— ohne zunaehst zu erklaren, was sie im

einzelnen bedeuten sollen — als ein dialekti-

sches Verhaltnis, so liegt die Aufhebung des

Widerspruchs in der Konstituierung als Klas-

se also in der Uberwindung sowohl von‘ Indi-

viduum“ wie von Gesellsehaft’. Doch gerade
diese Aufliebnung ist derlemanzipative Pro-

zeB, in dem sich das Individuurn von den ge-
sellschaftlichen Zwangen befreit und zugleich
sich selbst als von der Gesellschaft getrenntes
aufhebt. Insofern ist die Konstituierung als

Klasse, weil sie nu'r im emanzipativen ProzeB

stattfinden kann, gelichbedeutend mit de

Selbstaufhebung der Klasse.
'

»Diese Subsumtion der Individuen unter be—

stimmte Klassen kann nicht eher aufgehoben
werden, als bis sic/1 eine Klasse gebildet hat,
die gegen die herrschende Klasse kein beson-

deres Klasseninteresse mehr durchzusetzen
ham‘

V

An dieser Stelle muB eine selbstkritisehe

Anmerkung zum Thema erfolgen: So schrieb

LAVA 1984:

»Von einerneuen Klassenzusammensetzung
kb'nnte nur gesprochen werden, wenn weiter-

hin die Determinanten einer kiinftigen Gesell-

schaft von der 0k0nomie gesetzt warden. In

dem Mafle jedoch, wie ein Wesensmerkmal
der 0konomie (die menschliche Arbeitskraft)
obsolet wird, gehen wir derAufhebung der be-

stimmienden Rolle der 0k0nomiefi£ir linke Po-

litik insgesamt entgegen. Sie kann zukanftig
nicht mehr die Determinanten fiir eine [inke

soziale Bewegung stellen. «5

Diese These sitzt genau dem Fehler auf,
den sie zu kritisieren vorgibt. Der bilrgerliche
Okonomiebegriff, der materiellen Produk-
tion nachgeordnet und als solcher seinen

ideologischen Charakter verkleisternd, wird

verabsolutiert.

Menschliche Arbeitskraft wird tendenziell
aus dem Bereich der materiellen Produktion

verdréingt. Das heiBt, okonomische Konzep-
te, die ausschlieBlich darauf Bezug nehmen,
sind zum Scheitern verurteilt, gleich ob sie
von linken Klassenkampfern oder von rech—

ten Ideologen vertreten werden. Die zukiinf—

tigeFunktion der Ckonomie allerdings griin-
det sich weiterhin auf die Lohnarbeit als

Zwang zur Unterwerfung und als Mitte] der

Disziplinierung der besitzlosen Klassen.

Wenn dies im Bercich der Ideblogie und der

gesellschaftlichen Simulation erfolgt, so be-

deutet das keinesfalls eine weniger reale Un-

terdriickung.
Die Funktion der Okonomie geht ent-

gegen linkstraditionalistischen Auf-

fassungen weit fiber die materielle
Produktion hinaus.

Sie durchdringt als Warenbeziehung alle

mensclhlichen, sozialen Beziehungen. Uber-

haupt sind die Produktivkraftc nur ein Teil

der kapitalistischen Wirklichkeit, niimlich die

Summe der gesellschaftlich geleisteten Ar-

beit. Der andere wichtige Teil sind die Pro-

duktionsverhaltnisse als Summe der Vertei—

lung und der Tauschbeziehungen, der soge-
nannte Alltag. Innerhalb dieser sehr wohl

okonomisch determinierten Wirklichkeit

bleibt die Lohnarbeit erhalten, erfahrt als

Ware und daher als konstituierendes M0-

ment der Gesellschaft eine ungcheure Aus-

dehnung. Doch weitgehend durch die Auto—

mation ihres materiellen Gehaltes entleert,
wird die Lohnarbeit und die auf ihr basieren—

de biirgerliche Okonomie zur Simulation der

geschichtlich realen Schaffung des materiel-

len Reichtums, zur Ideologie der Ware.

»Nichts ist dem Arbeiterstandpunkt frem~

der als der opportunistische Kult der histori-

schen Kontinuitat, nichts ist ihm widerlicher

als der Begriff der Tradition.«"
.

Wenn das proletarische Projekt der unmit-

telbaren Ve'rfiigungsgewalt des Produzenten
fiber sein Produkt nicht mehr die Interessen

der Massen einschlieBt, weil sie nicht mehr im

eigentlichen Sinne an der Schaffung des ge-
sellschaftlichen Reichtums mitwirken, so

kann die emanzipative Uberwindung der biir-

gerlichen Gesellschaft sich nicht auf dieses

Gewaltverhaltnis beziehen. Tatséchlich ist

die Lohnarbeit in ein Herrschaftsverhiiltnis

transformiert worden, in das der Ware.

Okonomie — und das Kapital hat es im-

merhin geschafft, jegliche Okonomie unter

seine eigene zu subsumieren -— bedeutet nicht

mehr und nicht weniger als die Totalitz'it die—

ses Herrschaftsverhaltnisses. Doch deren

Aufhebung im Detail, das heiBt auf die mate-

rielle Produktion b‘eschrankt, ist nur eine

Apologie der weiteren Ausdehnung und Per-

fektionierung der Zivilisation der Arbeit.

Was der Linken zu leisten bleibt, ist die

praktische Kritik der Gesellschaft der Ware,
also die gewaltsame Revolutionierung des all-

téiglichen Lebens. Die Determination dieses

alltiiglichen Lebens ist die Okonomie in der

oben geschilderten Form einschlieBlich der

Lohnarbeit als ze'ntrales Instrument der

Herrschaft darin. Kritik der Gkonomie heiBt

also Kritik der Ware und geht deshalb fiber

eine bloBe Aneignung des materiellen Pro-

duktionsprozesses hinaus.

[Noch mal zum Artikel in SF—27z]
»Als allgemeine Tendenz steigt die Be-

schiiftigung im Dienstleistungsbereich wan-
rend die in der Produktion sinkt.<<7 (. . .) Der

Dienstleistungssektor ist ein Bereich mit

niedriger organischer Zusammensetzung des
Kapitals, d.h. einem hohen Anteil an

menschlicher Arbeitskraft. Als solcher ist er

die dialektische Ergiinzung des Sektors mit
hoher organischer Kapitalzusammensetzung,
also der weitgehend automatisierten Produk-
tion des materiellen Reichtums‘ Der Mehr-
wert wird in Sektoren mit hoher organischer
Zusammensetzung des Kapitalsgeschaffen,
wahrend in den Sektoren mit niedriger orga-
nischer Kapitalzusammensetzung realisiert
wird:

»Nehmen wir als Beispiel: Atomkraftwerk,
Automobilfabrik und Hamburger-Bar« Jedes
eine Maschine mit verschiedenen Bediirfnis-
sen und verschiedenen Produkten. Ein typi-
scher AKW-Arbeiter arbeitet mit einer Aus-

riistung von 300 000 Dollars. Ein typischer
Automobilarbeiter verbindet sich mit Ma-
schinen im Wert von 30 000 Dollars und dler

Restaurant/Bar-Arbeiter beniitzt Produk-
tionsmittel im Wert von 3000 Dollars. Doch
die Lohne des AKW- und Automobilarbei-
ters sind etwa doppelt so hoch wie der Lohn
des Restaurant/Bar-Arbeiters.
Fur den Automobilarbeiter ist vollig klar, daB
eine Beschleunigung des Bandes den Aus—
schuB an Autos und damit den Profit erhoht.
Es seheint also hier cin 1:1 Verhiiltnis zwi-
schen hoheren Investitioncn in der Masehine-
rie, der Produktivitiit und derArbeitsintensi-
tiit zu herrschen. Das ist der Bercich des rela-

tiven Mehrwerts. Im niedrigen Sektor hinge-
gen wird die Lange dcs Arbeitstages entschei-
dend. Dies ist der Bercich des absoluten

Mehrwertzs, w'o ‘Arbeit dadurch erzeugt wird,
daB die Enegrie moglichst langc am ArbeitS-

platz gehalten wird<<.8

Der Dienstleistungssektor miiBte einmal

genau nach seiner okonomischen und sozia-
len Funktion untersucht werdcn und zwar

nicht nur im Hinblick auf Veranderungcn in

der organischen Zusammensctzung des Kapi-
tals, Ausb‘eutung und soziale Kontrolle, son-

dern auch, welche Auswirkungen bestimmtc

Dienstleistungen auf ihre Natur bzw. Kiiufer
haben. Einerseits l'iihrte die Spezialisierung
zu einer Zerstorung des Alltagswisscns, an-

dererseits bedingt der okonomische Zwang
eine Pseudo-Wiedcraneignung ohne eigen-
sténdige kreative Fiilligkeiten zu entwickeln.

Auf der >Siuche nach revolutioniiren Per—

spektivem ist nun der konkrete Ort des (36'
schehens gefunden: der Alltag! Widerstand
hat bisher nur im Alltag stattgefunden (natiir-
lick auch in der Allnachtl), denn dieser Be-

griff ist so umfassend wie das Leben sclet
und meint auch gar nichts anderes. Seit eini-

gen Jahrzehnten beschiiftigcn sich Philoso-

phen, Geschichtswissenschaftler, Soziologcn
und Psychologen mit der »neuen« Problema-
tik des Alltags, dem Alltagswissen und der

Alltagsgeschichte, wobei Lebensbcdingun-
gen und Lebensgefiih] von bestimmten sozia-
len Gruppen, Schichten und Klassen unler-

sucht werden mit Scherpunkl auf Arbeiten.

Revolten, Unruhen, Hungcrn, Essen, Trin-

ken, Lieben, Wohncn, Sterben, Schlafen,

Freizeit, Brauchtum, Frommigkeit etc. Dabci

gab es einige Versuche, Gcscliichte von unten

zu schreiben und wie G. Lukacs, A. Gramsci,
H. Lefévre und Agnes Heller diskuticrten vor

allem die Entfremdung im Alltag. Unter den

Vermarktungsbedingungen der Gescllschaft
des Spektakels bleibt jedes chcn fremdbe—

stimmt, auch die anarchistischc Individuali—

tat/Kollektivitat, die Reproduktion, der All-

tag.
Bill Baa, Blofeld, Eudaimonia, Mikado

Etienne

Anmerkungen:
1) Unscre (Gruppen-)Auflosung war und ist nur

Ausdruck dcr >>Konstruktion ciner Situation“-
1Dics ist der hochstc cmanzipnlorischc Anspruch,
das Objekt zum Subjckt \vcrdcn zu lasscn. inde
as sich‘selbst frci von Fiilirung und (An-)LcitunéZ
cmanzrpiert. .

Guy chord: Gcscllsclmfl dcs Spcklakcls, NHU‘
tilus 1978

>>Hicrzulande gibt es kcinen Untcrschicd Z‘Vl'
schen dem wirtsehaftlichcn Schicksal und den

Menschcn selbst. Kcincr isl etwns nnderes €115
sem Vermégen, scin Einkommcn. scinc SlCl‘
lung, seine Chanccn. Die \virtschafllichc Clin-

raktermaske und clzls, was daruntcr ist, dCCkC“
srch

[In BewuBtscin dcr Mcnschcn. den Betroffc-
ncn emgeschlosscn. his aufs klcinstc Fiillchcn«-
Horkhcimer/Adorno: Dialektik dcr Aufkliirung
1969, S. 188

4) MEW Band 3‘, Deutschc Ideologie. S. 75
5) LAYA-Tlhcscn, SF-Sondcrnummer Arbcit 4/85
6) Mano Tronti: Marx. Arbcilskrafl. Arbcitcrklas—

se, crstc Thesen, 1965 (dt. 1987)
7) W. Hang: Aufdcr Suche nach ()rtcn des Wider-

stands, SF-27, S. 36

8) Ziticrt nach der LAVA-Zusammcnslclllung dCl’
Broschiire »Arbeil. Entropic. Apokalypsc‘h
Reagans gcsammchc Alplriiumc, Ziirich 1982:
in: SF-l4, S. 18.
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W. HugumhhSWespenneat— dieErwiderungin
dcr Direkten: Aka‘on kam postweudend. Der Arbei—

!et/die Arbeinerln nicht mehr das mohtionfim Sub—

}ekt? Also ab in den Alltag. Die Arbeiterlnnen’

Klasse stirbt sie ans? Andre Gorz schn'eb vom Ab—

sclued vom Proletariat. Nun im Sinne der anarchi-

Slischen Bewegung — speziell der anarchosyndikali—
stischen — sind die ehemafigen Hochburgen von Ar-

gentinicn, Deutschland bis Spanien nicht mehr.

Doch selbst wean man/frau die 20er Jahre hereu-

a‘eha, begeht man darnit Fehler, denn (flit) den al-

ten damafigen Klassen—Standpunkt (war es leichter)
mach cinem verlorenen ersten Weltlm'eg, revolutio-

naren Bewegungen dnrch die Oktoberrevolution

und aufgrund der damals fehlenden SozialaSti’mt;

zungsmafinahmen EinfluB fiir linksradikale Strfi-

rnungen in der Gesellschaft zu gewirmen. Van we~

gen Sozialpartnerschaft
—- gerade im Ruhrgebiet

-

in den Unruhen anfangs der 20er Jahre — Tanzsende

gingen zur FAUD. Und diese wurde regelrecht

fibemimpelt, jedoch sobald es besser ging erhielten

die Kommunisten mehr EinfluB and Mitte der 20er

kam auch die SPD wieder auf die FfiBe in der Athei-

terbcwcgung. Nun vielleicht liegt es daran, dafi all

dies'e starken anarchosyndikalistischen Bewegun-

gen immer dann in die Knie gezwungen wurden, al-
so ohm: Repression, wenn sich die sozialen Bedla-

gmlgenffir die ArbeiterInnen verbesserten.
‘

So ist es doch heutzutage kurios, daB gerade die

“Ellen sozialen Bewegungen oftmals von sogenann-
t9n Mittelschichtlem getragcn werden. Nein, der/

{fie Arbeiterln ist nicht mehr das revolutioniire Sub-

J‘ikt? Oder erstmal niehl. Gerade deshalb der Frust,

dag djcse »guten« alten Zeiten nicht mehr da sind.

Ulfd wie der Frankfurter Genosse schreibt >fru-
Smcn sind die Genossinnen mach 68 ans den Berrie-

n wicdcr ausgezogen, dcnn die lichen Kollegen

”chn nieht min Solche Betriebsarbeit is: (eben zy=
"'39!“ gesiprochen) kein Zuckerlecken und zum an-

ere“ allzu weit darf man/frau sich auch nicht vor—

Wage“, dean sons! ist man/frau schnellcr drauBen
s dfinnen.

Nun mir selbst isles auch e331 mil wel‘cher Klas-

se ich die soziale Revolution einleite -j jedoch ohne

die berfichtigte Arbeiterklasse auch nicht. Dena es

is! doch komisch, in Rheinhausen haben die Herr-

schenden schnell gemerkt, hoppla gegen die Arbei—

terInneu diirfen wir nicht gleich mi: barter Repres«
sion kommen wie gegen die Blockiererlnnen in

Mutlangen. Genauso schnell - diurch dieses Nicht-

eingreifen — erreichen dieHerrschenden, daB Stras-

senblockaden von Arbeiterlmren sigh totlaufen.

W0 bleibt also (let starke Arm? Denn in Zukunft

werden die Rider auch ohne sie —- die Arbeiterln-

nen -— laufen, wenn wie Siemens angekfindigt hat,
in ihrem Repertoire die Fabrik-Automatisierung
(dnrchgeffihrt ist). Hier mfiBten tatsiichlich Uberle-

gungen eingebracht werden. Hierbei scheint mir

einiges fiber das von W. Hang bezeichnete Ziell auch

,im Anarcho—Syndikalismns angelegt zu sein: Die

Anarcho-Syndikalisten haben in Argentinien und in

Deutschland, Spanien etc. nichl nur Betriebsarbeit

untemommem. Gerade weil filer Alltag einb'ezogen
wurde gab es die Kommune Freie‘ Erde, dlen syndi-
kalistisclien Frauenbund und die freie Sanger-Ge-
meinschaft usw.

Nur mir scheint, wit sollten uns innerhalb der

Bewegung das politische Leben nicht noch dadurch

erschweren, uns gegenseitig mi: Vorwiirfen 11: fiber-

haufen. Ffir mich gehért der Allmg und der Betrieb
zusammen. Ich gebe zu innerhalb der Betriebe lfiuft

verdammt wenig, doch kann soviel lanfen. Mittler-

weile hab ich schon den fi'mften erreicht in zehn Jah-

ren und dabei das Gefiihl keinen groflen Schritt wei-

ter (gekommen zu sein). Jedoch: die Idee einer Ar-

beiterlnnen-Selbstverwaltung noch lange nicht auf—

gegeben! Denn wie die Hamburger Genossen der

FAU so gut beschreiben: Warmn Arbeitsamt und

Suzi ues nicht in Rube lassen, sondem schikanieren.

So gibt es jetzl auch bei den linker: Gewerkschafte-

rlnnen im Ruhrgebiet die Idee den Kempf der Ar—

beiterlnnen auBerhalb des Betriebs mit mehr »Ar-

beiterEnnen—Kultnm rauszuweiten, neben der Ar-

Photo: Manfred Kampschulre

beitslesenulhrbeit,t der Anti-AKW usw. So meine

ich, dafl sich die Chaneen fill! uns AnarchistInnen

bessem inner-hall: dieser verkrusteten‘und sozialp-
mnemhaftlichen SPD-Arbeilerbe'wegung EinfluB

zu nehmen. Natfirlich is! die Enttauschung riesen-

gmfi, daB zwar seit einigen Jahren die Massen-Ar—

beitslosigkeit besteht nnd adéqualt dazu keine ent-

sprechende Arbeitslosen—Bewegumg!
Anderserseits: wer will Sich schorl mit den Spiel?»

burgern abplagen? Mann/Frau trifft sich in der (Sze-
ne-)Kneipe, dem UmweltPLaden, idem linken Buch-

laden und Otto-Nomalverbrauchefln ist bah, bahf
Das Dilemma drinnen wie draufien (Bezugspunk‘tf
Betrieb) bleibt solange bezstehen, wie selbst der Al]-

tag nicht an diese herankommt. Derm wie der
Frankfurter Genosse im SF beschrieb, wo sind denn
die Arbeiterlnnen nach der Arbeit, doch im Stadt-
teil und sind mit Mieten, Radioaktivitat usw. glei-
chermaBen wie alle anderen belastet.

In Sachen Widersiand kann es fiir uns gar Vnicht
genug Arbeits—Felder zu >>beackern<< geben. Sicher-
lich mfiBten hierzu auch innerhalb der FAU die

schwarzen Fiden mehr gezogen werden, wie die Ar-

beitslosen, anstatt allein die Facharbeiterln in Be-

tracht zu ziehen. Jedoeh von 'den Anarcho-Syndika-
listlnnen zu verlangen, Abschied vom Prolelariat zu

nehmen, ist tatséichlich zuviel verlangt. Genauso

wichtig alber ist, daB diese die neueren Tatsachen
wie weitergehende Automatisierung und ihre Aus-

wirkungen miteinbeziehen.

Nun die Hamburger zeigten ja, daB dies geht,
wie eben beim Versuch einer Hausbeselzung im'
Schanzenviertel.

Aber: wo bleilbt die Anarclio-Rockband dic‘in

Rheinhausen so richtig einheizt? Damit Jugeudlliche
mitbekommen, daB Anarchie mehr bedeutet, als

nu: ein Flugblatt dler zornigen Metallerlnnen, —- oh-
'

ne dies'jetzt zu verwerfen. Zumal selbst diese Flug—
blaner noch viel 2n wenige sind’im Gegensatz zu

den anderen. Wo bleibtder anarchistische Median-

Verbund, der vor On Bficher, Broschfire‘n und Vi-
deos ansstellt- und damit den Arbeiterhmen zeigt



:Alternativcn sind m6glich<, aueh weiterhin, wcnn

Rheinhausen den Rhcin runtcr gcht. Lcider hat es

ja mit einem ArbeiterInnen-Scnder Rhcinhausen

nicht ganz geklappt und in diesem Falle ist Organi-
sierung zwar nieht alles, dloch nicht unwiehtig; ver-

bunden mit einer kontinuierlichen Arbeit im Alltag,
im Stadtteil, in der Anti-AKW-Gruppc sowie den
noch viel zu wcnigen radikalen ArbeitslosenyLéden'
usw,

Sicher, der Begriff Arbeit an sich ist zu fiberden-

ken. wir sollten davor keine Angst haben, aueh die

FAU will ja nieht den Leistungs-Ethos vcrteidigen.
Hier miiBtc eher inhaltlich mehr ausgearbeitct wer-

den. wie wir uns heutc die Umgestaltung (ohnc Pa-

tentrezept) vorstellen, damit zumindest die revolu-
tionéiren Subjekte keinc Angst vor der Freiheit be-

kommcn. So ist es doeh cin gutes Zeichcn, wcnn in

einigen Betrieben. darunter sogar Rfistung oder
Werften alternative Produktions-Vorstcllungen
konkrcter erarbeitet werden.Nati‘1rlieh mit der Ge-
fahr. daB ohne weiteres die Herrschendcn dicse

Vorschléige {fir sich zu vereinnahmen suchen, was ja
die Solarcnergic andeutct. So braueht sieh der Sie-
mens-Konzern nur die Freiburger Okoinstitut »Son-

nenenergie-Wirtschaftu vorzunehmen und der Oko-
Kapitalismus ist gerettct, von wegen der Kapitalis-
mus cntzieht sieh seine eigenen Mittel.

Aber genauso wie wir den rlinken Gewerkschaf—
terlnnen vorwcrfen, daB sic sich irgendwelche Be-

schiiftigungs-Modellc oder Ersatz-Arbeitsplfitze ge-
fallen lassen, — was setzen wir konkret dureh? Eine

Zeitung alleinc reicht jedcnfalls nicht, ein Arbeits-

kreis, der nach zwei Jahrcn untergeht aueh nicht

und Jammern erst reeht nicht und kleine Strohfeuer

so sehén sic sind, wohl auch nicht, wobei niehts ge-

gen Rebellion gesagt sci.

(Fazit? . . .) Vielleicht linden wir aueh unter uns ein

‘Verhiiltnis. was Abschied nimmt: daB Kritik nieht

als Anmaehe formuliert/verstanden ,wlrd und wenn

wir schon trotz gewisser Unlcrsehiede das gleiehe
Ziel haben gemcinsamc Punkte dcs »Vorwiirts-Ge-

hen<< (erarbeitet wcrden). . .

Jakob S., Berlin-21

btr. 10 Jahre Trotzdem-Verlag

Tja. so ist das: ihr seit zehn Jnhren Verlag und ich

seit 10 Jahren lesen: ich weiB nicht ma], ob 10 Jnhre

Verlag weniger nervend sind . . .der StreB. gell?!
Klaus Vichmumt. Knrlxt Wz’rl

btr. SF-27/88 Lupus-Text

(. . .) Den Autonomen ist hoffentlich klnr, daB sic

mit ihren Mitteln des gewnltsamen Kampfes gegen

Repriisentanten und lnstitutionen des Staates die

sozinle Revolution nieht voranbringen. weil der

Kampf der Autonomen nieht die Wurzeln und Stilt-

zen der kapital-demokratischen Gesellschafl trifft.

Eine Startbahn-West Frankfurt ist keine unbedingte
Notwendigkeit fiir die Grundlage des BRD-Staates,
sondcrn nur cine staatlichelEinrichtung, die dazu

dienen soll. das profit-geschfiftliche Leben mittels

gfinstigcr Verkehrsverbindungen flotter abwickcln

zu kénnen. Insofcrn ist es falseh. die Aktionen ge-

gen die Startbalhn mit cinem erfolgreichen Kampf
gegen den Staat gleichzusetzen. Leider habe ieh die

Befiirchtung, daB es den Autonomen gar nieht um

diesen Erfolg geht, sondern bereits das Stattfinden

von gewaltsamen Aktionen als Erfolg gefeiert wird.

In dicsem Kampf mit Helm und Zwille soll mensch

die notigen Erfahrungen sammeln 11nd diese in Be-

troffenheit umwandeln, um autonom als Der Ga»-

rechte Mensch gegen das Schwe‘inexystem anzuge-
hen. (. . .) Es muB doeh nicht crst Betroffenheit

hergestellt wcrden, wo doeh jcder im téigliehen Le-

bcn sehon'genug betroffen istz' Sehule. Studium..

Lohnarbeit, Jobber etc. (. . .) RCVOlUliOflfirCY

Kampf findct nieht an der Startbahn-West oder in

der HafenstraBe statt, wie das immer so gerne gese-
hen wird, sondern kann nur dort greilen. wo cr die

Basis des Systems trifft, d.h. am Gegensatz zwi-

schen Kapital und Lohnarbeit. Und damit sind

glcich die Adres‘saten libertz'irer Agitation genannl:
niimlieh die Lohnarbeiter. Die Einsicht in diesen

Tatbestand vermisse ieh oftmals in der autonomen

»Bcwegung«. (. . .) Das Erkléiren-Wollen kapitnli—
stiseher Gesch'ziftsvorgé'inge und das Erliiutern der

Frage, welche Funktion dabei Z.B. den AKW‘S zu-

féillt, als Hirnwiehserei abzutun, zeigt leider nur das
Desinteresse autonomcr Kreise, sieh Gedanken
fiber Zweek und Mittel des Schweimts‘yxtcms zu ma-

chen. Und wenn es doeh mail Autonome gibt, die
sieh mehr auf der theoretisehen Ebene umtun, kom-
men oftmals falsehe Urteile heraus wie 2.13. der
Smut hz'ittc seinen alleinigen Zweek darin, die Leute
zu unterdrficken und zu kontrollieren: Repression.
Dabei ist das alltz‘igliche Deckeln dcr Untertanen
notwendige Folge und gleichzeitige Bedingung des
staatlichen Zwecks, derda lautet, die politischen In-
teressen des Kapitals zu gewiihrlcisten mittels der
Gewalt/dem Recht. (. . .) »lm Rahmen des Kon-
zep‘ts und unserer Mogliehkeilen war es ein Erfolg
. . . Die Demo wurde in Riehtung Mauer durchge-
setzt und naeh einigen symbolisehen Angriffen auf
dlC Maucr erfolgte der gemeinsam gesieherte Riick—
zug« (Lupus, SF-27) Sehénes Konzept! Fiillt denn
gar kcinem der bestimmte militaristisehe Ton dieses
Satzes auf? Wo bleibt denn da der Anarchismus,
wenn es nur noeh um die richtige Kumpf-Taktik
geht‘?! (. . .) [Etwas spéilen] ». . . gerade weil wir
dem Staat abspreehen, fiber uns zu urteilen, miissen
wir selbst Regeln,Grcnzen und letzlendlich Strafen
entwickeln‘. . .« (Lupus, ebda.). Au weia, hier wird

es nicht nur falsch, sondern sogar gcfz'ihrlich fur die
ltnkc Protestbewegung. Es interessiert den Stan!
fiberhaupt nicht, wer ihm was “abspricht“. denn er
hat ja die Macht und Gewalt klarzustellen, welehe
Gesetze ziihlen. Dem Rechtsxtam ist doeh andau~
ernd jcder unterworfen, aueh die Autonomen; Den
“reehtsfreien” Raum Hafenstrasse gibl es nur we-

gcn des Rechts. Das Gesetz ist somit Grundlage und
Ursachc dcr Hafenstrasse. Genauso wiiren autono-
me Regeln immcr cine Folge dcs staatlichen Rechts.
dem sieh niemand entziehcn kann. Es geht hier gar
nicht um die Arzerkemnmg von Gcsetzen: Diesc gel-
ten cben aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols.
( - .)

‘
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Eingegangene Biicher

[Die grofle Anzalhl eingesandtcr Bi‘lchier, 1511! nns

diesmal mur die Mtéglichkeit von Kurzvorstellungen.
Wir entsehuldigen uns deshalb aueh bei einigen un-

Sercr Rezensenten, deren Beitrage wir nur zitierend

abdrucken. Wir haben uns diesmal zu solchem Vor-

gehen entschieden, um den SF nichl zur reinen

Buchbespreehungszeitschrift werden zu lassen,

gleichzeitig jedoeh den lnformationsanspruch zu be-

friedigen. Wir nehmen natiirlich an, dafl dies nieht

r‘egelmafiig so gekfirzt werden mufl]:

*
Noam Chomsky: Arbeit. Sprachc. Freiheit. Essay

und Interviews zur libertaren Transformation der

Gesellsehaft. Hrsg. und fibersetzt von Peter Peter-

son, lb, 100 S., 13.~DM. Chomsky sehildert sein

Verstiindnis von Arbeit, Sprache und Freiheit in

Verschiedenen Aufsiitzen. Er vcrsucht — ausgchend

Von ciner Synthese der riitekommunistisehen Ge-

dflnkcngiingc Anton Pannekocks und den anarclho-

Syndikalistisehen Vorstellungen Rudolf Rockers
.-

das Strebcn der Menschcn nach Freihcit in den Mit—

l'~‘1punkt 2n stellen. Trafik—Verlag, Peter Peterson,

Eduardstr. 40, 4330 Mulhcim-l.

*

Siegbert Wolf: Gustav Landauer zur 1Einflihrung.
Sicghert W011 stellt Landaucrs Konzeptton cmer fo-

derativen und gcwaltfrcicn Umgcstaltung .der Gc-

Sellschaft vor. Er geht auf Landauers Ausetnander-
SClzung mit Marxismus und Sozialdcmokratte ein,
an sein Geschiehtsverstiindnis, seine philosophi-
SChen Grundgedankcn und seine Vcrbundcnhcrt

mit dem Judentum sowie auf seine Mitwlrkung an

d0!" Miinehncr Ratercpublik. 137 S. ,
mit Photos! , 1b

14‘80 DM, Edlition SOAK im Junius Verlag, Strese~

mannstr. 375, 2000 Hamburg 50.

*
Heribert Baumann/Ulrich Klemm (Hrsg.): Anar-

chismus und Sehule, 2. Band der Rcihc Wcrkstatt-

bcrieht Padagogik. Enthéilt eine historische Analyse
der Entwieklung der Bildung unter der Herrschaft

von Staat und Kapital, den Versueh eine Konzep—
tion okologischer Bildungspolitik, Kritiken an den

Waldorlfsehulen, der wissensehaftlichen Beratung
der GloeksecsSehuic. cine Zustandsbesehreibung
dcr Situation Freicr Schulcn heute. die Rcchtions-
gesehichtc libertarer Padagogik in der BRD u.v,a.

166 8., 18.-DM. Trotzdem-Verlag. PF 1159. 7043

Grafcnau-l.

*
Errieo Maiatesta: Anarchismus und Gewalt. Ma-

latesta (1853-1932) lcgt in diesem kurzen Text aus

dem Jahrc 1‘918 das Vcrhéiltnis zwisehen Anarchis»

mus und Gewalt dar. Die vorliegende Ausgabe ent-

hélt zudcm einc Kurzbiographie Malatestas, 8. Auf.

Iago 1987. Br, 16 8., 3,50 DM (bei Abnahme von 3

Ex. gibt’s das drittc Heft gratis; also 3 ffir 7.—DM).
Edition Anarcs, PF 229, CH-3000 Bern-8.

*
Konrad Pfaff: Freihcit und Liebc wider die Ord-

nungen. Ein Versueh zu einer Anarchie des Frie-

dens.

>>Viel besser kénnte ‘das vorlicgende Biichlcin lau-

ten: >ein Versuch zur Aufhebung dcr Institutionem.
sind doch die 10 Thescn des Soziologen Konrad

Pfaff der gelungenc Versuch einer institutionenkri-

tik. Pfaff leistet in seinem Buch ctwas. was in 1inks~

sozialistischcn Kreisen langsl fibcrf‘cillig ist, néimlich

cine systcmatischc Kritik am Staat und scinen Insti-

tutioncrm (Aus einer ausfiihrlielhcrcn Rezension

von Gerhard Kern). tb, 75 S.,7.60 DM. Mammut

Press, c/o Rumpclstilz 2000. Birkcnfelderstr.l3.

5552 Morbach.

*

Espagne 1936 —

images de la révolution socialle.

Die Gruppe Sacco zmr/ Vrmzem' dCr FAF hat ein

Photoalbum zur Spanischcn Revolution herausge-
geben. Dic Begleittextc sind frz, engl. und spanisch.
Das Album kostct 100 Francs. Bestellhar bei: Edi-
tions ale P'Enlmide. Ibis rue Emilie, F—77500 C/fl’l-

(es.

*

Theodor Plievier: Das Gefrorene Herz. Erziihlun-

gen. Hrsg. v. Hans-Harald Muller.

>>Vcrdienstvollerweise liegen nun beim Kolner Ver-

lag Kiepcnheuer & Witseh in seiner von Hans-Ha-

rald Muller besorgtcn Theodor Plievier-Werkausga-
be nach Des Kaisers‘ Kulis' (1981). Stalingrad ( 1983).
Das grofle Abemeuer (1984) und Berlin (1985) mit

dem soeben erschiencnen Band Dus gefrorene Hvr‘z

dessen weithin unbekanme Erzahlungen vor.« Ent-
halten sind z.B.: >>Prosatcxte. angcfangen von der

seehzehnjahrig im .1ahre 1909 niedergesehriebenen
und im Der FreieArbeiter(.1g.6. Nr.6. 6.2.1909) ver-

offcntlichten Kurzgcsehiehte >>Pr01etariers Ende«

odor >>Stienka Ra51n<< (in: Der Symlikulixl. Jg.9.
Nr.18. 1927) fiber Gesehichten aus Siidamerika his
hin zu den knappen Kriegserzahlungen . . .« (Zit.
aus einer ausffihrliehcren

. Rezension Siygbm
Wolfs). 244 S.. 34.-DM. Verlag Kiepenheuer &

Witsch, PF 510742, 5000 Koln-Sl.

at

Diedrich Peters: Libertére Aliternaliven zur

Staatsschule. Zum historischen Kontext libertiirer
Sehulcn. Behandelt werden die historisehen Bezug-

I

spunktc fiir hcutige Freie Schulen Projekte ails da
sind: Rousseau. die Frfihsozialisten Fourier und

Owen, der Anarchismus und die Studenlenbewc-

gung der 60er Jahre. 232 S.. 20.-DM. Edition Flug-
schriften. StraBburgweg 19. 7900 Ulm.
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BIBLIOGRAPHIE
Schwarz auf weiB:
500 Bushfire!
zum Thema Anarchismus
Die Bibliographie derANAFlES-
Federation Bern - Gummersbach
— Mannheim — Stuttgart — Wien

06 Seiten DM/sfr2,50

Im‘futen Buchhandel odergegen
D 3,50 in Briefmarken
(inkl. Versandkosten) bei:

Anares-Medien, Miihle 28,
5270 Gummersbach 31

*

Thomas Mathiescn: Maeht und Gegenmaeht.
Uberlcgungen zu wlrkungsvollem Widerstand.
Mathicsen versucht Taktik und Strategic auBerpar-
lamentarischcr Bcwegungcn zu analysieren und sie

dcn Mechanismcn dcr Macht entgegenzusetzen. Er

beschiiftigt sich vor allem mit den »Zwiekmfihlem
zwischcn Ausgrenzung und Vercinnahmung sozia-

ler Bcwcgungen und versucht Ausbruchs-Modelle
zu entwickeln. Aus dem Norwegischen fibersetzt

von Klaus A. Zicgcrt, 186 S., 22.-DM. AG SPAK

Publikationen, KistlerstrJ, 8000 Miinchen 90.

Ein Lesehinweis: im neuen Heft (Nr.9) der

Revue der [berisehen Halbinsel Tranvia fin-

den sich gleieh mehrere Beitréige zum Anar-
ehismus: Jdrg Auberg beschiiltigt sich mit

dcm spanischen Anarchisten Francisco Sa-

baté (El Quico); Helena Saria formuliert cine

Replik auf die Spanicn-Sondernummer der

sozialdemokratischen Zeitschrilt Die Nelle

Gesellsclmfr/Frankfurter Hefte (Januar 1987);
Walther L. Bernecker beleuchtct die spani-
schc Diskussion zum 50. Jahrestag des Biir-

gerkricgs; Holm-Detlev Kéhler schrcibt zur

wenig erfreulichen Situation dcs Anarchis-

mus in Spanien heute und Joehen Knob/(melt

verteidigt Fernando Arrabal, zu dem Klaus

Gronau ebenfalls einen langeren Artikel bei-
steuert. (7.-DM).

'

Trmwl’a—Red., PF 30 36 26, 1000 Berlin—30

Bitch-er
“

lLudwig Rubiner: Kiinstlier bauen Barrilcaden.
Texts und Manifesto 1908— 1919, Hrsg. und mit ei-
nem Vorwort von Wolfgang Hang.
»Ein Telefon ist angenehm, aber es muB manchmal
zerstort werden. Die Zivilisation ist wohltuend,
abcr sic triigt zu viel Zinsen. Wenn‘s mach dcr Zivilj—
sation gingc, wfirde dcr groBte Bauch pramiert;
doeh seheint sich ctwas im Menschen dagcgen zu

wehrcn.« 240 S. , 19,80 DM, Luchterhand Literatur-

verlag, Donnersbergring 18a, 6100 Darmstadt.

*
Die neue Kunst des Strafens, Video dcr Medien~

werkstatt Frciburg, 23 min., u-matic, Vertricb: Me-
dienwerkstatt, Konradstr. 20, 7800 Freiburg.
Drei Gefangcne, davon zwei dcrzcit Entlasscnc, er-

zéihlen iiber ihre Zwangsbchandlung mit Psycho-
pharmaka in deutschcn Vollzugsanstaltcn. Sic ma-

‘chen klar, daB diesc Medikamente niehtauf Grund
mediziniseher Indikationen vcrabreieht wurden,
sonderrl zur »Ruhigstellung von renitcnten und que-
rulatorischen Vollzugssto'rcrnm

*
ID-Literaturlistc »Ge1d« zum Thema [WlF — Anti-

imperialismus —

Feministische Theorie etc. crschic-
ncn. In zahlreichen linken Buchla‘dcn kostcnlos ab-

zuholcn; ansonsten bestellbar (gegen 3,-DM) bei

AurorA-Buchhandlung und Vertrieb, Knabels—
dorffstr. 8, 1000 Berlin-I9. Tel. 030/3227]1 7.

*
Walter Fiihnders: Anarchismus und Literatur. Ein

vergcssenes Kapitcl deutscher Literaturgeschiehtc
zwischen 1890 und 1910. »Féihnders léiBt seine Stu-
die mit dem Jahr 1890 beginnen, in wclchem die So-

zialistengesctze aufgehobcn werden und sich in dcr

legalistisch-geméilfiigtcn SPD eine linkc Opposition
entwickelt, die wcgen ihrer anarchislisehen Tenden-
zen aus der Partci ausgeschlosscn wird. Sic trifft sich
mit naturalistisehen Kfinstlern der 90er Jahre in der

Fordcrung nach Starkung des Individuums: >Je ent-

wickcltcr nun dic Individualitiit des Arbeitcrs ist,
desto revolutionarer ist er.< (Féihndcrs, S. 6)«
(...aus cincr ausfiihrlicheren Rezension von Dieter

Schulz) Behandelt werden u.a. Conrad Frohlich.
John Henry Mackay. Erich Miihsam u.v.a. Wir wer-

den im SF auf diesc Arbcit noch zun‘ickkommen.
261 S., 48.-DM. J. B. Mctzlersehe Verlagsbuch-
handlung, PF 529, 7000 Stuttgart.

"

Stefan Loibl: Kollektiv oder kooperativ? Genos-

sensehaften und Kollelktive in Katalonien. Bci die-
scr Veroffentlichung handclt es sich um cinen Bei-

trag zur Geschiehte von Genosscnschaftswesen und
Selbstverwaltungswirtschaft. Der Autor grcift dlC

gleiehzeitige Existenz von Genossenschaftcn und

Kollektiven wéihrend ‘der Spanischen Revolution .

auf und versucht, die Erfahrungen der bcidcn GC-

meinschaftskonzepte miteinander fiir die aktuellc-

D‘iskussion um alternatives Wirtschaften nutzbar zu

maChcn. tlb, 126 5., 16,80 DM. Vcrlag Loibl&FrCy,
PF 303626, 1000 Berlin—30.

*

Hans-Jiirgen Degen: »Wir wollen kcine Sklaven
sein (17. Juni 1953). Anarchistische Textc Nr.34,
Libertad Verlag, PF 440 349, 1000 Berlin-44. 48 5.,
4,80DM.
Aus dem Nachwort eines Genossen (ms (Ier DDR:
»Der 17. Juni hat, wie auch in Ungarn 1956 oder in

Polen,.cler herrsehenden Clique in Ostcuropa dic
kommunistische Maske vom Gcsicht gczogcn. ih-
nen die Legitimation enlzogcn, sich als Partcien dcr

Arbciterklasse zu bezeichncn. Dies zu begrcilen
£5112 vielen Linkcn immer noch schwer. Eine Chan-
ce hfitten die Revolutioniirc des 17. Juni nur gehabt,
wenn gleichzeitig die Arbeitcr in der BRD sich gc-
gen die Restauration des Kapitalismus crhoben hiit—
ten und so der Revolution einen breiten antibiiro-
kratischen und antikapitalistischen Charakter gegc-
hen bitten. Nur so ware verhindert \vorden, daB dic
Rechte sich des 17. Juni bcmiichtigt.«

*
Thomas Kurz: »Blutmaim Sozialdemokralen und

Kommunisten im Brennpunkt dcr Berliner Ercig-
nissc von 1929. VW von Heinrich August Winkler.

03,, 180 S., 24.-DM. Das Bueh schildert VorgC-
schiehte, Ablauf und Folgen der Ereigniise 11nd

fragt dlarfiber hinaus nach den wirtschaftlichen und

sozialpsychologischen Hintergriinden dcs Gcsche—
hens und nach seinem Stellcnwert liir die Spultung
der Arbciterbewegung und die Aullosung dcr Wei-
marer Republik. Verlag J. H. W. Dietz Nuchf.. PF
20 13 52, 5300 Bonn-2.

*

Wilhelm Bios: Die Franziisisehe Revolution.
Volksthiimliche Darstellung der Ercignisse und Zu-
stande in Frankrcich von 1789 his 1804. Reprint der

Auflage von 1920. 656 8.. 68,—DM; Verlag J. H. W-

Dietz Nachf., Postfach 20 I3 52. 5300 Bonn-2.

M
Die neue Graswurzel-Revolution gibt uns

manche Riitsel auf. Zunéiehst wunderten wir
uns nur dariiber, wie die Vertreterlnncn des
absoluten Konscnsprinzips ihre Entscheidung
fiber die Vergabe der Redaktion und des wei-
teren Konzepts dcr Zeitung diesmal mit

Mehrheitsentscheidung durchboxten und der
unterlegenen Position — die scheinbar cin
ausffihrliches Gegenkonzept vorstellte — kci-
nen Raum zur Darstellung in dler neusten

Ausgabc gibt.
Die Aufmaehung> schcint auf die Sammler-

herzen nostalgischcr Liebhaberlnnen abgc-
stimmt, dcnn wie heilSt es im Editorial: »So
hat die Graswurzelrevolution in den 70erJaI1-
rerz schon eirmml auxgesehem. Dem ent-

sprieht aueh die klarc Ausriehtung an »unse-
ren« groBen Vorbildcrn. —

Natiirlich zieren-
nicht die bckannten vier Silhouetten dcs »RQ-
ten Morgem die Titclseite: nein, an Clara
Wichmann und Michail Bakunin »werden wir
rms messenl<< (Wobei der >gcwalttiitige< und
>patriarchalc< Bakunin erstmal gehorig zu-

recht interpretiert werden muB!) Die antipa-
triarchalc StoBriehtung gibt sich die lHeidel-
bergcr Ausgabe durch cinen Artikelblock zur

»aktuellem Pornographic—Diskussion. Er-
sehreckend unkritisch werden die Thesen von

Andrea D‘workin (EMMA-Ven‘ill‘cntlichung)
rezipiert. Aber, wer (licsc nicht Icilt, dcr/diC

zeigt damit ja nur — laut Mara Kol/nik — sei—

ne/ihre »Unfc'lhigkeir, mit rmlikalen um!

kampromifllosen Positionenumgelien bzli’.

(Si?) selbst beziehen zu kémzerm Die Dwor—

kinschen Thesen zu miinnlicher Macht und

Pornographie werden nicht — wie wir zu—

néiehst glaubten — ironisch ziliert. sondcrn
mit vo‘llem Ernst — »lWirmer bes'ilzeu im GU-

gensatz zu Frauen ein Selbst.« (siehc dal)
»Der Mann in van Numr aux aggrersiv, krit"

gerisch, feindselig. Nielzr er, somlem seine Nfl'
mr fb'lhrt ihn dazu, Frauen zu unlerdrz'icken.«
— werden die Thesen der >>Sozinlbiologic<< 1115

>>wissenschaftlich<< vorgcliihrt. Die okonomi-
SChe »Analysc« der Pornographic giplelt in

dcr Erkenntnis: »Geld 1er Ausdruck mr'imili-
‘

Cher sexueller Maeht. «

Der Riickkehr zur Aulmachung in den

706“] entspricht damit ein Riieklnll hinter
sehr viel differenzicrterc Positionen zum Pro-
blem von Mdnnergewall. wie sic bereits ill

dcm Schwerpunkthelt der Graswurzelrevolu—
tion vom November 1986 (erstellt von dcr 21b—

gewahlten Hamburger Fraktion) zum Aus-
druck kamen.

SF-Redaktion beinz Friilisu'ick um 18.6.88



*ALTE AUSGABEN DES SF:

Um ncucn Abonnenten Oder lnteressicrten die Ge—

1Cgenheit zu geben, einen bcsseren Einbliek in unse-

re bisherige Arbeit zu bekommcn, machen wir fol-

gendes Angebot: Fiir 3 altc Ausgaben schickt ihr

llns einen 10‘.-DM Schein, Uherweisung Oder Brief-

marken). Wclehe Nummern ihr haben wollt.
schreibt ihr dabei, Zur besseren Orientierung hier

die Inhaltsangaben, zusiitzlich haben wir einc mit

Anmerkungen, Register, Vorwort, Rezension und

neuem Lay Out versehene NOST/lLGIENUM-
MER (ebcnfalls 10,-) zusammengestellt. die Tcxte

aus den vergriffencn ersten 13 Nummern (0—l2)
enthz'ilt. Des weitercn sind lieferbar: ‘Sondernum—
mer ARBEIT (5.-) find Sondernummer Anar-

chismus — Feminismus (6.—).’- Einzeln nicht

mehr lieferbar: Nr. 0—14(wersclmell isl kann cin-

zelne Ausgaben vor Nr.]5 noeh bei Anares-Ver-

”10b, Mfihle 27. 5270 Gummersbach-Bl bekom-

men).

Nr. 15:fiAutomatisierungsdebatte ‘3: Interview mit

A. Carl ‘3: Mann — Frau — Maschine fir Chaos

COmPUICF Club ft Antipiidagogik
- Libertz’ire Piidv

ilgogik? ‘fir F. Ferrer m‘r Anti—Kriegsmuseum Berlin,

Interview ‘fir Europawahl-Nachschlag a? Hans-Jfir»

ECU chen fiber Faschismus —— Antifasehismus 1‘!

Otto Reimers fiber Oskar Kanehl it Augustin Sou—

Clly fiber Mexiko ete.

Nr. 16: 1“: Venedig-Beriehte ‘3: Barbara Kiister fiber
Feminismus und Anarchismus (Vortrag, Venedig)
1? John Clark fiber 1984 = Die Ware (Vortrag, Ve-

nedig) fr Zur Wendc I“! lWF-Kritik a“: Kolumbien/

Selbstverwaltung ‘5: Atommfillpricster w“: Buko-Be-
riL‘ht 1*: Prezet’. gcgen Horst Stowasser 7‘: chr 95-
kar Maria Graf 3‘! Fritz Scherer fiber die “Bakunm-

llllllc“ ‘A’ Nachrufuuf Otto Reimers

Nr. l7: 1‘: Industrialismus-Kritik (Uber Tolfler) 1‘!

Sozialstaat mler Marktanarchie fr Murray Book'-
Clllll fiber Nauir- and Evolutionsverstiindnis ‘1‘: Chl-

lC-Witlerstandstztge 1*: Angst (Ies Bfirgcrs vor dem

Anarchismus (Casas Viejas) etc.

Nr. 18: fi' Sehwerpunkt Kultur: Herby Sachs fiber

Theater im Zeitalter neuer Mcdienwclt ‘5: Medien-

werkstatt Freiburg fiber Videofront ‘3: Kultur oder

wat? air Wider die Vereinnahmung i‘r Uber Carl

Einstein + Rede fiber Durruti u‘rDas andere Ameri-

ka (Filme) ‘1‘: Jean Vigo: Ieh sage Schcific Zu Ihnen!

a“: CNT-NachlaBstreit fir Politikund Kultur (Tscher—

nysehewski) 1‘: lrische Kniiste (Teil 1)
— Herr-

'

sehaftskultur cle.

Nr. 19: 1‘! Unruhcn in Griechenland fr Geschichte.

dcr PASOK fr Murray Bookchin fiber libertaren

Kommunalismus fir Kritik der Subkultur it Anar—

chismus und Mystikix—‘z Uraeher Kommune' 1919

(Pliever. Beeher) 1‘: Ulrich lKlan fiber Frauen in der

FAUD 1919—1933 1*: lrisehe Knaste. Teil 2

Nr. 20: 1‘17 Anti-NATO-Kongch 1‘! Militarisierung
der USA and UdSSR {I Bruch mit den GRUNEN

a? Unruhcn in Spanien i? Interview mit Clara Thal-

mann, Teil 1 :4" Gottfried Mcrgner fiber Deutseher

Kolonialismus fr Barclays Anthropologieansatz ete.

Nr. 21: if? Kritilk an den GRUNEN und Selbstkritik
if! Glotz‘ Hegemoniemodcll a? VOBO wreder neu \‘r

Staatskritik 7? Interview mit Clara Thalmann (11);?
Mujeres Libres {I Stammheim . das BuchI: rler Filrn
a"! Franz Jung *Libcrtarians? {I Antlsemttlsmus in

der Linken etc.

‘

Nr. 22: 1k Tschernobyl und die Asylanten 754’ Linke

und Austiinderpolitik fir Das Umbauprogramm der

GRUNEN ‘3! Offener Brief der radikalen AKW-

Gcgner ‘1? Appelseha-Treffen {I Augustin Souehy

fiber Kollektivicrung in Aragpn 1‘: Krise und Per-

spektiven der CNT heute fr Uber Federico Garcia

Lorea 1Q? Georg Janthur’s Bilder (Vierfarb-Mittel-

druck) s‘xRolf Reeknagel fiber unbekannte Marut/

Traven Stories fir Die Exilliteraturreihe bei Fischer

fr Erich Mfihsam (DDR) it Anarchismus

nd Antipiidagogik air Gotteslfisterungsproch ete.

Nr. 23: a? FLI-l—Ierbsttreffen 1’? Libertiire Zentren 3‘:

Lupus fiber Versuch einer Neubestimmung autono-

mer. antiimperialistisehcr Ptolitik (RAF-Kritik) if:

Spassguerrilla a’k A-KongreB in Australien ‘A’ 0110

adis — Femina? fr Totalverweigerer 1’} Die

Alte SF- Nummem‘é
I.NSDAP-Gruppe des Ruhrgebiets eine Abspal-
tung aus der FAUD? a“: Spanienfilme und deren po-

litiseher Standort 1‘: § 129a fr Kesscltreiben u‘z Neo-

konservatismus — am Beispiel Spiiths ‘3: Robert

Reitzel — Der arme Tcufel 3‘! Libertarians/Freenct-

work-Diskussion etc.

Nr. 24: fir Clara Thalmann fiber Flucht aus Paris

I940 fir Anarchoseminar Arnoldshain fr Soziale Be-

wegung
— Libertiire Tage a“: Wuppertalcr Hauser-

kampf f: Totalverweigerer x‘r Den Knast ent-tabui-

Sicren,Teil 1* Exil in Berlin —

>>Asylantenbehand-
lung<< a} Wahlnachsehlag: UngfiLtiG. Trude Unruh

und die Geisterfahrer 3‘! Stefan Sehfitz fiber Kfinst—

ler und Gesellschaft 1‘: Hans Litten — cine »verbes-

serte<< Fassung'? 3? Karl Otten — expressionistische
Wurzeln 3‘! Libertiirc in Ungarn fr SMOT-Mitglie-
der freigelassen, Telefoninterview fir US-Basen in

Gronland etc.

Nr. 25: *1} Berichte fiber‘dic Libertiiren Tage
fiStandpunkt autonomer Politik, Teil 2 a? Soziale

Bewegung u Anarchistisehe Woehenzeitung? fir

Berlin Kreuzberg — 1. Mai \fr Ralf Reinders fiber
. die Bewegung 2. Juni i} 2. .luni — Gedcnk—Feier-

lichkeiten dcr Linken? 1‘: Neue Miinner und Arbeit

ii? Frauenknast Gotteszcll it Franzfisisehe Streiks 1‘:

Uber Ernesto Sabato 5’»? Fragmente zum Zeitgeist
etc.

Nr. 26: ‘1? Grfine New Age Politik {r Alltag
— Klas-

se -— Struktnren schaffen 1’? Freiburger Szene-

Clinch ‘1‘: Malik-Bcschlagnahmeaktion $1? Kulturkri-

tik vii Rosella di Leo fiber Patriarchatskritik a? Oke-
feminismus ? 1‘: Interview mit Murray Bookchin.
Teil] it Geschichte der lWW, Teil I 3‘; Die Zukunft

Osteuropas air Berliner Mauer x? Mythos und Reali-

tiit von Griibern etc.

Nr. 27: 15(Startbahn -— danach fr Strobl/Penselin fr

Amnestiedebatte 1‘! Bficher und Filme zum Deut-

schen Herbst a? Detlev Hartmann fiber Der IWF ist

nieht reformierbar [ Wolfgang Haug fiber Suchc

nach Orten des Widerstands a? lnterv. in. Murray
Bookehin. Teil ll 1‘! Ol'fentliehe Bildung 3‘: Schrifts-

tellerkongch in Valencia 1‘} Kulturkritilt, Teil II fir

Jakob van Hoddis etc.

Photos: Will Firth, Canberra
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